
VofBl^ic^tmg
von

üiiÜÜI':

#

'*'*>^te^js^«?-«^*

¥'

liii

'Piiili'

' Hit'jiJlt,'!;

?§ii|||i|l§^



^ i^':

9t\ha\n) mmßi

Ts^v'SH-\55







Pfi)d)oIogie öer öoHsöidjtung

üon

Dr. (Dtto BöcEcI

3tDeite oerbcffertc Auflage

I)ru(f unö Derlag üon B. (5. tEeubncr • £eip3ig • Berlin -1913



Alz.

/f/3

flllc Red)te, cinfd)liefelid) öcs Überfc^ungsredjts , üorbeljaltcti.



DortDort

Don einem £cbensrDerffi(^3U trennen ift fc^toer, es ift als folltcn flbern

3crrif[en toeröen, bie fo longe bas IDer! mit feinem Sd)öpfer Derbanöen. $a\t ein

Diertelial)rl|un6crtl)abeid) nun öem Dolfslicbe nadjgeforfrf)t feit ben n^agen,

ba id) als Stubent fo man^c liebe lange Hadjt auf einfamen IDegen roanberte,

um btn bereits erlöfd)enben Ijeffifdjcn Dolfsgcfang 3U belauf(^en unb ju er«

Ijaltcn, toas fid) nod) irgenb finben lie^. tDie oft Ijabe id), im finfteren ©eljölj

üerirrt ober im Sdjneegeftöber com IDege abge!ommen, Auslug gefjalten narfj bem

£id)tlcin, bas mir btn gcfuc^ten ®rt oerraten folltc, unb gel)ord)t, ob fi^ nidjt

fern, gan3 fern bie getragenen, f^toermütigen, meljrftimmigen Klänge eines jener

Ijeffifdjen Dolfslieber oerneljmen liefen, benen id) fo eifrig nadjfpürte. (Estoar

ein einfam aber feiig IDanbern in b^n ^offnungsreidjen tEagen blüf)enber 3ugenb.

tDas golt ba $tropa3e unb ITTütjc! tDenn bie Sterne erIofd)en unb im 0ften

ber ITlorgenf^immer bm Jjorisont rötete, bin idj oft toegemüb aber fangesfrolj

über bas tjolperige Pflafter ber eljrtDÜrbigen fleinen Unioerfitätsftabt meinem

Stüblein 3ugepilgert, ooll ftol3en Beroufetfeins, bas lieberrei^c tToti3büd)Iein in

ber tlafdje. IXic^ts ift fd^öner als bas $ud)en unb Ijerrlidjer als bas

Sinben! Unb je größer bie XTlütje, befto freubiger ber (Betoinn!

£eiber toar fd)on bamals üiel Derfd)oIl€n unb ollem angeftrengten Späljen

3um Zxo^ nid)t me^r 3U finben. Draußen, too bas bürre (Bras über ben ein=

gefallenen J)ügeln fd)U)an!te — auf bem 5nebt)ofe— lag bas tDertDoIIftc unferes

beutfdjen Sangesguts gebettet. Die Riten, bie nod) nad) ber öäter IDeife fangen,

tjaben es mitgenommen.

3cir toenn id| üor ^nbert 3af|ten gcfommen toäre!

Doä) bas Dergangene bringt fein Seuf3cr 3urüd.

Diele, oiele 3öl)re tDurbe id) fpäter in ber tDelt umljergetrieben unb bem

Stubium meiner jungen 3al?te entfrembet. (Ban3 Ijabe id) es freilid) niemals

oergeffen fönnen.

Aber es fommt im £cben unfel)lbar ein Hugcnblid ber tDenbe, roo bie Ejaare

ergrauen unb bie Seele bei fid) felbft (Ein!el)r l)ält. Unb in biefen Seiten, too bie



IV üortDort

fjoffnungen roic töclfe Blätter fallen, watb es mir ein Bebürfnis, 3U ben Stubien

3urü(f3u!el)ren, bic ein[t meine [onnigen Sage oerüört I)atten. (Es Befiel mid) roie

^cimtDel) na6:\ bem Dolfsliebc. 3d) 3Ögerte nid)t, baljin 3urü(f3ufcl)ren, tooI)in

bas I)cr3 mid) trieb. tDot^I bem, ber im !jerbfte bes £ebens nidjt 3U feuf3en braudjt

:

üorübcr ift öcc Sonnenfd)cin,

Du blidft öid) um unb bift allein,

fonbern ben Hn[(^Iufe an bie 3bealc feiner 3ugenb toieberfinbet!

So bin id| mit unb in ber (Erforfd)ung ber DoI!sbid)tung toieber jung unb

frifd] getDorben unb Ijoffe es 3U bleiben. Hn mir ^at fid) ber 3ungbrunncn

bes Dolfsliebes betoätjrt, Don bem es im beutf^en £iebe tjei^t:

Unb roer öcs Brünnictns trinfct,

Der jungt unb roirb niäit alt.

Hd), ba^ id) bicfen tErun! allen bemn fpenben tonnte, bie naö:^ (Erfrifdjung Ied)3en

in ber brennenben Jjoft unb Unraft neu3eitlid)en IDefens!

Unb nun nod) ein tDort 3um Bud)e felbft. CEs bilbet ben oorläufigen flbfd)Iu^

b er Stubien, Donroeldjenid} in ber (Einleitung 3U ben „Deutfd)enDoIfsIiebern

aus (Dbert)effen" (ITlarburg 1885) einen fnappen flbri^ gegeben I)abe. IDas

id| bamals anbeutete, I)abc id) je^t näljer aus3ufül)ren Derfud)t. (Einiges iiahe

id) Don bort I)erübergenommen, bas meifte aber toeggelaffen, fo ba^ jenes IDer!

aud) fernerl)in feinen lOert bel)ält.

Sotoeit CS irgenb anging, I)abe id) biefes Bu^ Ieid)t lesbar 3U madjen geftrebt;

besl)alb finb Hnfül)rungen aus fremben Sprayen möglid)ft oermieben unb nur

bann ausnat)msu)eife erfolgt, tocnn es auf ben IDortlaut anfam. Sonft I)abe

id| tDÖrtlid) ober inl)altlid) Derbeutfd)t, toas id) oon 5^cmbem aufnel)men

mu^te. Don Belegen l)abe id) nur bos unbebingt IXottüenbigc angefüt)rt

unb besf)alb bie 3itate genau gefid)tet.

36) I)abe mid) ftreng an bas Dolfsmä feige get)alten. Die t)erfu(^ung, auf

bas (Bebiet ber Kunftbid)tung über3ufpringen, lag oft noI)e; i6) I)abe il)r jebod)

abfid)tlid) feine SolQe geiciftct, um nid)t 3U tx)citfd)id)tig unb unüberfid)tli(^ 3U

BDcrben.

ITIeinem (Brunbfa^ getreu, ben (Erfd)einungsformen ernftlid) unb unbeirrt

nad)3ugel)en unb bas (Begonnene fad)Iid) barsuftcllen , I)abe id) ba, too ab^

toeic^enbe fluffaffungen getenn3ei(^net roerben mußten, bieperfonen gan3 aus

bem Spiele gelaffen unb mid) Iebigli(^ auf fur3e Begrünbung meines Stanb^^

punttcs bef(^ränft. 3änfereien finb auf geiftigem (Bebiet boppclt unerquidlid).



öortDort

3d) I)offc auf bicfc tOeife ein ü)er! gefd)affcn 3U tjaben, bas jebem 5reunbc

ber PoIfsbid)tung Hnregung 311 bieten geeignet ift. ITiöge es aud) oielen no^

Un!unbigcn ein Sül)tcr in bie tDunbertoelt ber DoIIsbid)tung tocrben!

5rül)Iing 1906 im märfi[d)en töalbroinfel.

3ur 3tDeiten Huflagc

Seinen ZwQd, Hnregung 3U bieten, f)Qt mein Bud) in oollem TUa^e erreidjt.

3a^Ireid|e 3ufcf)riften, Hnfüljrungen unb Beurteilungen betoeifen feinen för«

bernben €influ^ auf bie Dolfsliebforfdjung. Seine Aufgabe, bie IDunbertoelt

ber DoI!sbi(^tung immer toeiteren Kreifen 3U erfdjlicfeen, toirb mein Burf) töeiter

fortfüt)ren.

3(^ f)obe bin 3nl]alt IDort für tDort nodjmals geprüft, mand)cs, was irrig

toar, oerbeffert, 5eI)Ienbes ergän3t, Überflüffiges geftridjen, an ber (Br unb läge

bes IDerfes aber Ijabe id) nid)t gerüttelt. VOas in langer Arbeit entftanben ift,

foll bleiben. Die IDünfc^e ber Kriti! finb eingeljenb geprüft toorben. Allen

5örberern meines töerfes, befonbers feinen Krititern, !)cr3lid)en Dan!! Alle, bie

meine IjeimatbeftrebungenförbernrooIIen, bitte id) I)öflid)ft um il)re Abreffe.

Dr. (Dito Bödel

in inid)enborf (BTarf).
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(Erfter abfd|nitt

Der Urfprung 6e$ Dolksgejanges

flilc Di^tung t[t urfprünglid) mit (Befang Dcrbunben. Der (Befang

aber oerbanÜ feine €ntftel)ung 6erfeclifd)en (Erregung, öem Überfdjtoang

öes (5efüI)Is.

Hlles, roas 6er ttaturmenfd) an $xeüb unö £ciö erfät)rt, toas ifjn er»

fdjüttert ober erfreut, iljn reist ober abfd)rc(ft, bas entlodt iljm gefangartige

£aute: er l)anbelt inftinftmä^ig genau ebenfo roie bas ^ier ober bas Kinb,

bie auf alle Don au^en fommenben Hnregungen mit £auten antworten. Diefe

unartitulierten £aute, bie ben unoermittelten unb ungetrübten Husbrucf bes

(Befüljls barftellen, nennen roir „Rufe", in ifjnen liegt ber Kern bcffen, toas

w\t als Dolfsgefang, DoIfsbid)tung ober Dolfslieb^) beseidjnen.

Dafe bie feelifdje (Erregung bie ITtutter alles (Befanges ift, 3eigt

bas Beneljmen ber HaturDÖlfer, b. Ij. aller berjenigen ITIenfdjen , bei btn^n fid)

bas (Befüt)! no^ in frifd)erUnmitteIbartcit unbeeinflußt burd) bie tTta^t

bes Denfens beobadjten läßt.

„Beoor man erregt ift, ift fein IDort ba," meinte naio, aber mit ridjtigem

(Befül)I ein üolfsfänger ber (Eataren.^) IDenn ber Botofube fetjnli^

cttoas tDÜnf^t unb oerlangt ober fonft in £eibenf(^aft gerät, fo erljebt er

bie Sprad)e 3U einem monotonen (Befang. Hfjnlid) oerfäljrt ber Huftralier

unb ber afrifanifdjc Heger, a\x6) bei iljnen löft (Bemütsbetoegung (Befanges-

tönc aus.^)

So DoIl3ieI)t fi^ unmittelbar unter ber (Eintoirfung bes (Befüljls ein un«

betoußtes Singen unb Didjten. „Mi viene cosi", fagte eine italienif(^c

üoHsfängerin^), nad) einer IDenbung in it/rem (Befangc befragt. Diefes: „es

fommt mir fo" ift ber trcffenbe Husbrud für bas unbecDußt im Ejalbtraum

fid) DoIIsieljenbe Did)ten. Bei großem Sd)mcr3 ober im flnfd|auen fc^toercn

fremben Kummers übcrroältigt bie £cibempfinbung bie Sinne berart, baß

ber Betroffene 3um (Befangc toie gesroungen ift. flugenseugen berid|tcn, ba^

1) 2ä) gcbraud)e alle örci flusörüdc als glctdibcöeutenö.

2) Raöloff, proben öer Dolfsliteratur öer türltfd|cn Stämme IV, 235.

3) 3eitfd)rtft für DöI!crpfi)d)oIogte XIII, 270, 286. 4) (Ebenöa V, 7.

BöÄel, p{i)dioIog{e öer Doltsötditung. 2. flufl. 1



(Erfter flbfd)nitt. Der Urfpning öes öolfsgefanges

töäljrenb bes Krieges oon 1877 in ITIontenegro bie Sd)ix»efter eines an

IDunben oerftorbenen Kriegers plö^Iid) tote dou Sinnen rourbe. 3n biefem

(Eraum3uftanbe fang fie Sotenflagen , unaufljörlid) ftrömten il)r £ieber oon

btn £ippcn.') Der übermäßige (bxam Ijatte fie in einen förmlidjen Raufd)

perfekt. Bei ben poetifd)en Sotenflagen ber Hromuncn (Rumänen) ber

Bal!anf)albinfel geraten felbft fonft 3urü(fl)altenbe fd)eue mäbd)en unb

5rauen in bidjterifdje Begeifterung unb fingen Klogen ooll Sdjojung unb

£eibenfd)aft. Später roiffen fie oft gar nidjts meljr bauon, toas fie in ber

I)er3Ü(itt)eit bes Sd)mer3cs gefungen t)atten.^)

Don foIcf)en impulfioen Hntoanblungen plö^Iidljen £eibes , bas fidj unroilU

fürlid} in Sdjmersrufen £iift fd)afft, berid)tet ber flfrüareifcnbc RaffeneP
einen le^rreid)en 5aII. 3l]m begegnete ein (Trupp HegeriDeiber, bie oon ber

$elbarbeit 3urürffef)rten. Diefc S^^^iien ergriff gan3 unerroartet eine fd)mer3=

lidje (Erinnerung an einen Sterbefall ber legten 3eit, unb alle bradjen in

S(i)rcien unb Seuf3en aus. Sie oerfudjten ifjr plö^lid)es £eibgefüt)I burd}

elementare £aute 3U ftillen. Biefe getoiß feltfame Hrt ber (Befüljisäußerung

gibt uns ein Bilb oon ber (Entftel)ung ber t)oItsbid)tung.

Der Ruf, ber fur3e unmittelbare flusbrud) feelifd)er (Erregung, ift bie

erfte unb ältefte 501^"^ öer Didjtung. 3d| fagc abfidjtlid) ber Did)tung,

binn auf ber Stufe, 100 ber Ruf fid) aus ber Seele bes Haturmenfdjen Ios=

ringt, gibt es nod) feine Sdjeibung ber It^rifdjen unb epifd)en Didjtung.

Beibe trennen fid) erft oiel, fct)r oiel fpäter, unb itjre oöllige Sd)eibung

fommt in ber DoIfsbi(^tung eigentlid) nie 3um flaren flusbrud. 3m Rufe, bem

abgeriffenen £aut finbet bie (Erfdjütterung ber Seele burd) 5i^ßube ober Sdjmers

iljren unoermittelten unb bcsljalb fofort toir!famen Husbrud; fie entläbt fid)

im Ruf ober Sd)rei roie fd)toüle f}i^e ber £uft im (Beujitter. RTan beobad)te

eine feftlid)e ITTenge: erft ift alles rul)ig, bann ringt fid) aus einer Kel)le

ein $d)rei loa, bann aber, als fei ein Signal gegeben, brid)t ber 3ubel mit

elementarer (Bemalt fid) Bal)n.

Das ift bie unmittelbare IDirfung berUrbid)tung bes Rufes. Sd)mer3

aller Hrt (Sel)nfud)t, Hngft, IDut, Rad)eburft ufro.), aber aud) $veübQ (£ebens=

luft, Danf, £iebesglüd ufro.) löfen fid) im Rufe oon ber ITtenfd)enfeele los.

Der Sd)rci roirft befreienb, alfo loo^ltätig, unb löft besl)alb toonnige v£mp=

finbungen aus. Haturoölfer fönnen fid) aus biefem (Brunbe im Husftoßen oon

Si^reien nid)t genug tun, fie empfinben ein roollüftiges Dergnügen babei,

biefclben Sdjrcie immer loieber aus3uftoöen, unb 3eigen roeber (Ermübung nod)

eine Spur oon Überbrufe ob biefer eintönigen Rufe. Die Seele toill fid) eh^n

1) UTarttnengoedcfaresco, Essays in the study of folk-songs. 373.

2) IDctganö, Die flromunen 11,200.

3) Raffcnel, Voyage au pays des Negres 1,462.



(Entftc!)ung öes öolfslicöes. Der Ruf 3

ausf^reien, fid) entlaften Don ben brüdcnben (Bcfüljlcn. Stunbenlang rufen

auftralifd)e ItatutDÖÜer ^) [djeibenben 5reunben na&i: „Kel}re roieber! Kel)re

roiebcr!" ')

3e wa6ci Starte unb Dauer bes (5efüI)Is rüät)rt biefes Rufen längere ober

fürsere 3cit.

Der Ruf felbft ift mobuIations= unb cnttoidEelungsfä^ig: er getoinnt getDiffc

meIobifd)e ^o^^^en, bte balb Iangge3ogen, balb !rei[d)enb l)od), bolb tief im

Baffe, balb Ijarmonifd) ausflingen, balb grell abbrei^en; üielfad) toirb er

lautlid) oerftärft burd) ben Stabreim. Dies finb bie erften Regungen Ii)rifd)er

unb mufitalifd)er Übung, in itjnen offenbart fid) bas erfte Beuju^tfein ber

Seelenftimmung.

Bcfä^en toir über bas Seelenleben aller HaturDÖlfer eingeljenbcre unb

3UDerIäffige nad)rid)ten, fo roürben roir er!ennen, roeId)e Rolle in il)rem

IDefen ber Ruf üom unartüulierten Sd)rei bis 3um melobifd) abgetönten Ruf=

gefang fpielt.

Bei hm tDotjäten, einem htw. Rinnen naijeftetjenben üoltsftamme im

Jnnern Ru^Ianbs, ift bas Singen Don Ausrufen („^nterjeftionen") fet)r oer=

breitet, ja DorI)errfd)enb.^)

Don hzw. TRafuren erljalten mir ein treffenbes Beifpiel für bie Hrt, toie

fid) aus bem Ruf ein £iebd)en bilbet. „^i^cubige Hu s rufe bilben mitunter

hin f^auptbeftanbteil bes gansen £iebes, töäljrenb ber 3nf)alt oft oöllig

Hcbenfadje ift. Die IRafuren seigen oiel Sinn unb Salent für TTtufif; mit

großer £eid)tig!eit faffen fie IRelobien auf unb pfeifen unb fummen fie. Balb

unterbrid)t ber eine ober ber anbere biefe primitiofte Art burd) einen 3aud)3er
;

es fommt eine $tid)elei gegen einen ^i^eunb basu, unb ein £iebd)en ift fertig,

bas jung unb alt erfreut."^)

IDeId)e melobifdje Sülle ein einfad)er Ruf annetjmen fann , bas seigen bie

Husrufe ber Jjänbler namentlid) in füblid)en £änbern roie 3talien.^) ITtit förm=

Iid)em XDoIjIbeljagen am langtjin gleitenben ^on betjnen fie iljre Rufe, folange

1) Der flusörud„tDiIöc" follte tnant^ropologifdicn unö etI)nograpI)ifd)cnUnter=

fudjungcn gar nid)! gebrau(f)t tocröen. Die fog. IDilöen fiiiö Ilaturoölfcr.

2) IDat^«(5crIanö, flntf)ropoIogic öer Haturoölfer VI, 756.

3) Bud), Die tDotjäfen 84.

4) Stoed, ITTafuren, eine Canöcs» unö Dolfsfunöe. 204.

5) Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. 1,289 IV, 595.— 3n
3talten fjat fid) ein rcid)cs ITlatcrial über biefe Rufe öer Stra^enoerfäufer 3ufammen=>

gefunden; einen Überbltd über basfelbe finbet man im Archivio per lo studio delle

tradizioni popol. XVI, 292. IDegen tljrcr meIoöifd)en flnmut toaren bie Rufe ber

Stroöenl)änbler im alten Paris bcrü!)mt. 3u Beginn bes 16.3at)rl)unberts tourben

fie gefammelt, etnselne biefer Rufe Ijattcn fid) bereits 3U fleinen £icbern I)erausgcbilbet

;

(Zierfot, Hist. de la chanson pop. 144. (Es gel)örc eine gute Ket)Ie basu, biefe

Rufe ab3ufingen, meinte Rabelais (ebcnba 145).

1*



4 (Erfter flbfd)nttt. Der Ursprung öes öolfsgefangcs

CS nur bie Stimme ausl)ält, unb empfinben feine (Ermattung, tro^bem fie ftunben=

lang biefc Rufe erfdjallcn laffen.')

Die tDunberbare Klangfülle, bie bem Rufe innetootjut, l\at Ridjarb

ID agner ertannt unb in fd)tDungDoIIcr Spradje alfo gcfc^ilbert^): „3n fd)Iaf=

lofer Xla6)t trat id) einft auf ben Balfon meines 5enfters am großen Kanal

in t)e neb ig: toie ein tiefer (Traum lag bie märdjenljaftc £agunenftabt im

Sdjatten cor mir ausgebeljnt, Aus bem lautlofeften Sdjtoeigen erljob fid) ba ber

mädjtige, raulje Klageruf eines foeben auf feiner Barfe ertDad)ten (Bonboliers,

mit röeld)em biefer in toieberljolten flbfä^en in bie Had)t l)ineinrief, bis aus

tocitefter 5erne ber gleidje Ruf btn näd)tlid)en Kanal entlang anttoortete: i(^

erfannte bie uralte fdjroermütige melobifdje ptjrafc, tDeld)er feiner3eit

aud) bie betanntcn Derfe Saffos untergelegt roorben, bie aber an fid| gecDife fo

alt i[t, als üenebigs Kanäle mit iljrer Bcoölferung. tlad) fcierli(^en Paufen

belebte fid) cnblid) ber toeittjin tönenbe Dialog unb fd)ien fidj im (Einflang

3U Dcrfd)mel3cn, bis aus ber Rälje raie aus ber $^cm fanft bas (Tönen toieber

im neugetDonncnen Sdjlummer erlofd). tDas tonnte mir bas t)on ber Sonne

beftraljlte, bunt burdjtoimmelte üenebig bes (Tages oon fid) fagen, bas jener

tönenbe Hadjttraum mir nidjt unenblid) tiefer unmittelbar 3um Berou|tfein

gebrad)t t)ättc?

(Ein anbermal burdjroanberte iä) bie erl)abene (Einfamleit eines (Tales oon

Uri. (Es toar ein Ijeller (Tag, als i6) oon einer Ijoljen Hlpcntoeibe 3ur Seite

l)er ben grell jaud)3enben Reigenruf eines Sennen Dernatjm, ben er über

bas toeite (Tal Ijinüberfanbte , balb anttoortete il)m oon bortljer burd) bas

ungeheure Sd)toeigen ber gleidje übermütige I)irtenruf; Ijier mif^te fid) nun

bas (Ed)o ber ragcnben ^dstöänbe I)inein, im IDettfampfc ertönte luftig bas

ernft fd)tDeigfame (Tal,'"')

IDir fd)eiben entfpredjcnb ber tlatur ber treibenben (Befül)le ben 5reubcn»

ruf unb ben $d)mer3ensruf. (Erfterer erfd)allt bei glüdlid)en (Ereigniffen:

nad) genoffenem £iebesglüd, am (Tage ber fjod)3eit, aber aud) in ben

fonnigen (Tagen bes 3a^tes: im 5rül)ling, am (Tage ber (Ernte unb beim

(Tan3C. Den 5reubenrufcn 3U3U3ä^len finb Danfesrufc 3ur (Bottl)eit als

£o^n für geu)äl)rtes (Blüd.

1) IHan fann, oöcr bcffcr fonnte, früljcr foId)cRufc au^ tmöcutfd)cnStra6cn=

leben Dernc^mcn: Köhler, Die lltelobie öcr Spradie 10.

2) 3n feinem 1870 oerfafetcn fluffa^e über BectF)ODen.

3) Don öertDunberbaren Klangfülle, öte in öen3oMern unö 3u(i)3ern ber fllpcn=

länber ftcdt, Ijat Prof. Pomm er in IDten juerft umfaffenbe Kunbc gegeben, inöem

er, mit feinem Sinn für Dolfsmufif begabt, folc^e „ fllmfd)rcte " in Hotenfdirtft 3U bringen

unb baburd) feft3ul)alten oerftanb. pommcrs Deröffentlid|ungen: 444 3oi>lcr unb

3u(^e3er aus Stetermarf, IDicn 1902. 252 3obIcr unb 3ud|3cr, tDicn 1893, finb

gerabeßu bal)nbre^enb.
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Der 5i^cubenruf, bcr nod) l)cute aus bcr Ketjic öes HIpIers als 3ucE)3cr

ober 3o5Ier, aud) „flimfdjrei" genannt^), erfdjallt^), erfdjeint als (Befüljlsausbrucf

nomentlirf) in ber Blüte bes £cbcns, ber 3ugenb, ber 3cit ber £iebe. „Stellt

fo einer ba," fo fcf)ilbert Rofegger^) bas J}erDorbred)en bes Rufes, „bem

^üpft plö^Ii^, er toei^ oft felbft nid)t toarum, bas £jer3 in bie I}ö^e — es

ift eine 5rcube aufgetoadjt unb bie 5reube I)cbt 3U Hingen an unb es toirb

ein 3obIer baraus." So ringen fid) bie Rufe plö^Iid) unb unüermittelt aus

ber Bruft bes Bergberootjuers, töas ber Did)ter ber grünen Steiermar! be=

obad)tete, bas Ijat ein lUönd) bes frül)en tltittelalters (1 2. 3al)T^I)unbcrt) in einer

erllärenben Ranbbemerfung 3U einer Pfalmenübertragung alfo befdjrieben^):

„ba3 ift fo ber menniffe fo fro toirbit, ba3 er Dore froube ne tocis wa^ er in

al gal)en fprcdjen ober fingen mege unbc fjeuet ime ein fange ane ujort,

fo ir ofte oernomen Ijabet oon ben geburen."

So mag aud) ber Ruf 3ur (Bottl)eit fid) aus ber Bruft bes naturmenf(^en

als 5^ßubenruf losgelöft I^aben, töenn nad) bem U)üten bes (Becoitters ber

I)immel fid) toieber erl)ellte ober na6) überftanbener fonftiger (5efat)r iljn neue

£ebensluft erfüllte. 3ebenfaIIs geijören foId)e religiöfe Rufe 3U b^n älteften

(Befül)Isausbrüd)en , oon benen voix Kunbe liahzn.

€in foldjer Ruf roar bas li) ncadv (aud) icb naiäv) ber alten (Bricd)en,

ein 5reubenruf, (x\\&\ religiöfer Ürt, ber 3ugleid) als Refrain in £iebern erflang,

fo in jenem £obIieb auf £i)fanber, beffen Hnfang piutard)^) gerettet I)at:

Des f)errUd)en ©riedjenlanös

f}eerfuf)rer oom mädjtigen

£anö Sparta befingen loir,

30, Xiäüwl

Kyrie eleison toar ein im früF)eren RTittelalter gangbarer religiöfer Ruf,

ber aud) bei freubigen (Ereigniffen aus ber RTenge erfd)allte,'') Dor b^n Sd)Iad)ten

bes RTittelalters erflang als Sd)Iad)truf meift Kt)rie eleifon! '), oft aber t)örte

man aud) Rufe an I^eilige.^^) So riefen cor ber Sd)Iad)t bei poitiers (19. Sep»

1) 3citfd)rift „Das öeutfd)e Dolfslleö" VIII, 46.

2) Pomm er, öer befte Kenner älplerifd)en Dolfsgefangcs, fdjeiöet ftrcng 3U)tfd|en

3o6Icr unö 3u(i)C3er (3ocf)i^er, 3u3cr) unö Derftef)t unter 3urfl«3er "ur „fln»

oöcr (Ed)orufc, loeldje fjart an öer 6ren3e öes Hlufifalifdjen stnifcfjen 3o!>fer unö
unartifuliertem Sdjrei in öer ITlitte ftel)en; öie 3ud)e3er toeröen in möglid)ft l)oI)er

£agc in öie Berge f)inetngerufen " (3citf(i)rift „Das öeutfcfje Dolfslieö" V, 44).

3) Rof egger, Sittenbilöer aus öem fteirifd)cn (Dberlanöe. 2.flufl. 94.

4) Docen, niiscellanecn. 1,27. Der IHönd] lonntc freilid) nid)t roifien, öa§

öer Ruf öaä Urfprünglidjc ift, IDort unö (Befang erft aus ifjm entftanöen finö.

5) piutarcf), £t)fanöer Kap. 18.

6) Kelle, öeutfd]e Citeratur 1,378.

7) UTit öiefem altl)ergebrad)ten Kriegsruf begannen 3. B. öes Kaifers Sdjaren

1044 öen Kampf an öer Raab. Kelle, öeutfd)e £iteratur 11,4.

8) näf|ercs im Kapitel „Kriegslicö".
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tcmbcr 1356) bic 5i^a"3o[e^^ lowt öic Ijeilige 3ungfrau an, bie (Englänber

Ijtngcgen öen Ijeiligen (Beorg.^) 5i^oI)Io(fen6 rang fid) aus bcn oom IDinter=

leiö geängfteten Seelen ber ©[terjubelruf empor: (II]rift ift erftanben!-) öolfs--

mä^igen Urfprungs (bafür seugt ber roirffame Stabreim) roar aud) ber Ruf

ber (Seifeier: un Ijelf uns ber Ijeilant!'") Religiöfen Urfprungs (tüoI)I ein

tDei^nad)tsiubeIruf) mar aud) ber alte fran3Öftfd}e 5i^cubcnruf: noelH) t)or

bcn Hus3Ügen ber Pilger ins gelobte £anb er[d)allte ber Ruf: ultreia!^) (rool)!

fo üiel als: auf, übers Tttecr!). fln biefen Ruf fdjiofe fid) bann bas pilgerlieb,

bie cantilena de ultreia, toie fie ein RTailänber dtjronift bes 12. 3at)rl)unberts

benennt. (Er toill bamit anbcuten, ba^ ber Ruf ultreia bas I}erDorfted)enbe

TTterfmal biefes (Befanges inar.*') Kurse beutfdjc Bittrufe, 3u ben Ejeiligen aus

gepreßtem £jer3en emporgcfenbet, roerben fd}on aus bem 10. 3Ql)rl)unbert he-

rid)tet'), fie erflangen u)äl)renb bes gansen Rlittelalters unb barüber I)inaus,

fo crtoäI)nt ein fatl)oIifd)es (Befangbud) rton 1577 im (Begenfa^ 2U ben neuen

£iebern bie alten (Befänge'): als „(öefang unb Rüff", fie roaren bei Kir(^=

faljrten unb Kreu3gängen üblid), ein RTarienlicb bes beginnenben 16. 3al)r=

Ijunberts (a)at)rfd)einlid) älter) I)ebt mit bem Rufe an"): Did) muoter gottes

ruof u)ir an, bitt für uns IRaria! 3u töeiljn ad) ten erflang früf)er in

l]orffI]ire, fobalb ber grofec 3uIl)ol3bIod in Branb gefegt töurbc, ein Stenben--

iaud)3er: Yule! Yule!^°)

Reben ber Hnbad)t roar es bie Raturfreube, bie bem lTtenfd)engeift Rufe

entlodte. Befonbers roar es bie Xöieber!ef)r bes 5vüI)Iings unb bes roärmenben

SonncnIid)tes, bie ber oom tDinterleib gebeugte Raturmenfd) mit 5rßuben =

rufen begrüßte. Die (Estimos oerfammeln fid) 3ur Seit ber IDinterfonnen»

toenbc in großen (5efenfd)aften, um il)re 5reube über bie lDieberfcI)r bes

SonnenIid)tes !unb3ugeben. (Eine einselne Stimme fingt:

Die Hebe Sonne fommt surüd!

Der (EI)or fällt mit jaud)3enbcm (Befdjrei: amna ajaii! ajah! — ahu! ein, unb

fo folgt auf jeben Ders bas gleid)e 3ubelgefd)rei.^^)

1) Peter SudjcntDirts IDerfe I]gg. d. primiffcr 60. 270.

2) Ciliencron, Deutfd)es £eben 240 ff.

3) Uljlanö, Dolfslieöer 824.

4) Roquefort, Glossaire 11,239. Diefer Ruf toar aud) in flitenglauö als

nowell üblid): Rttfon, ancient song-s and ballads 11,16.

5) Boeljmcr, romantfd)e Stuöten 1,437.

6) Milä y Fontanals, observaciones 29 u. 29 flnm.

7) müIIenf|off = Sd)erer, Denfmäler Hr. XXIX.

8) IDadcrnagel, Bibltograpfjtc bes 6eutfd)en Kir(i)enlteös 653. ^ciligenrufe

bei Böf)Tne, altö. £öb. 727.

9) £tItencron, Deutfcbes £eben im üolfslieö, 421 ff. Böl)me, altö. £öb. 701.

10) n:f)oms, anecdotes and traditions 81.

11) (EalDJ, €f)ara!tcrifttf öer Dolfsüebcr, 115.



Der Ruf 7

(Ein Reft fold^er alter beutfdjer 5rül)Iingsrufc ftedt in bem £ieb 3um

„Sommertag"*), Sonntog Cätare, bas Ijeute nod] in ber Pfals, in Baben unb

fonftroo, freilid) nur von Kinbern gefungen toirb^), unb roo \ebi Stroplje mit

bem Ruf beginnt^):
Kxa\ ri! ro!

Der Sommertag tft öo!'*)

Diefer 3ut'ßli^wf auf bie lDieberfeI)r ber toärmeren 3al)res3eit unb ber

Sonnenftraljlen ift ein edjter Haturlaut, ber fi^ ber Bruft bes von Kälte,

Schnee unb (Eis I)alberftarrten Haturmenfdjen frotjlotfenb entrang. So I)aben

bie Kinber, biefe BeiDaljrer alter Sitte unb Derfe, treu erl)alten, roas cor

Dielen 3Ql)rI^unberten (Ertüadjfene erfreute. (5Ieid)er Hrt ift bas £ieb, bas 3um

H)inter=(ober Hob =) austragen am Sonntag £ätare in ber f}effifd)en Pfal3

üon Kinbern gefungen roirb^):

Stabaus, Stabaus,

Ste(f)t öem tDinter öie flugcn aus!**)

(Ein I)oIlänbifd)es $rül)lingslieb ') beginnt mit bem Ruf:

De mci], öe mei}, 6e mei),

öc gf)enoed)Iiife tijt!

3n ber Romagna wixb auf bem £anbc ein ITTailieb gefungen, beffen

Stropljen mit bem Rufe: tDillfommen RTai! beginnen.'') Rtit breimaligem

BToiruf l)ebt ein 5tüf)Iingslieb bes !ran!en ITIöndjes com ITIaine an, ber ums

3al)r 1370, feiner £eiben nid)t adjtenb, frotje £ieber fang: „tlTai! RTai!

ITtai! Deine toonnigIid)e Seit gibt ber gansen IDelt fe^t ^i^^ube", begann

fein £ieb.'')

1) „Sommertag", ftatt $rüt]Itngstag, tüie toir iE)eute fagen toüröcn, 6a unfere

üorfa^ren öas "Zalix nur in IDinter unb Sommer fdjieöen.

2) Diefe alte Sitte ift in jttngfter Seit tüieöer in ber Pfals oon (ErtDad)fcnen

in flufnabme gcbradjt unö feftlid) begangen, babet oud) öas Stabauslieb gefungen

toorben. 3tfd)r. ö. Dereins f. üolfsf., IX, 208.

3) Büfd)ing, unö oon öer £)agen, Sammlung beutfdjer Dolfslieöer, 74 (aus

Speier). lUarriage, Dolfslieöer aus öer baöifdjen Pfals, 367ff. ITIitteilungcn

unö Umfragen 3ur bat^rtfdjen Dolfsfunöe, 1897, ITr. 1 (Bai)rifd)c Pfalß).

4) Hus öer Bai)rifö)en Pfalj teilt Kleeberger (Dolfsfunölidjes aus Sif^"

badE), 29) eine äl)nlid)e Cesart mit. flud) öas £ieöd)en „Stab aus, Stab aus!", öas

öem tDinter jum tlro^ gefungen toirö, ift ein alter S'^üljlingsruf. iDill). (Brimm,
Kl. Sdiriften, 1,380. ITtetjer, Baötfcf|es Doltsleben, 86.

5) Kün3el = Solöan, (öro^ersogtum £ieffen,630. Über beiöe oft oerbunöene

Cieöer
f.
£rf--Böf)me, £ieöerl)ort, III, 130ff.

6) So mit öreifad)em Stabreim fdjeint mir öie5affung roirffamer unb älter als:

,,Dem IDinter gel)n öie flugen aul."

7) £}offmann oon SaHersleben, nteöerlänöifct]e Dolfslieöer, 249.

8) d'Ancona, origini del teatro in Italia, II, 335.

9) £imbu.rger (If)ronif , Ijgg. d. Vöx}^, 70.
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3m altgricd)ifd)en I}od)3ettsIie6 gruppierten fid) 6ie üerfe um bcn

refrainartig toirfcnben Ruf ia v^rjv. Diefer alte 3uruf toar öer urfprüngli^c

Kern bes £iebes.^) Der 3ubel ber fcftlid) gcftimmtcn Illenge mad)t jid) gerabc

bei ber Ijod)3eit, bcm tjöfjepuntt bes länblidjen £ebens, mit (Betoalt £uft,

5reubenrufe, Rufe 3ur (Bottljeit ber (Etje, (BIütfu)ünfd)e erfd)allen bem I}od)3eits=

paare 3U (Eljren. Hus biefen Rufen bilbeten fid| allmätjlid) bie Jjod)3eitsIieber

l)craus.^)

3u ben 5tcubenrufcn getjört aller IDal]rfd)einIid)feit nad} ber bei ben

Slarocn unb£itauern oerbreiteteSeftcsruf: labo! labo! (aud)Iaba! lobo!)"'),

ber fid) u. a. in ruffi[d)en f)od)3eitsIiebern finbet^), in ferbifd)en I}od|3eits»

Hebern als labo unb lelje crfdjeint^), aud) ein rumänifdjes {)od)3eitsIieb

roeift ben Refrainruf labo! labo! auf.^)

(Ebenfo getjören Ijierfjer bie Rufe bei bebeutungsoollen Sagen bes 3atjres,

3. B. ber Ruf „ein glüdlid|es Heuialjr!"'), ber 3ur 3cit)resroenbe in 5ranf=

xe'iäi unb feiner Kolonie Kanaba*^) erfdjallt; ebenfo bie Rufe bes 3ägers

im IDalbe"), bes flirten auf ber HIm, bie iljre £uft an ber frifd)en Hatur unb

iljre 5reube am Beruf in bie £üfte jubeln.

Aus liebeDoIIem lTlutterI)cr3en !ommt ber 5reubenruf an ber U)iegc,

Uteift ift es bas roie leifes Sdjaufeln üingenbe alliterierenbe unb beliebig lang

1) SIo^i ®cfd)id)tc ber grtcd)ifd)cn £i)rif, 17.509.

2) näl)eres im Kapitel: f}ocf)3et tslicöer.

3) Bei öcn Ruffen: Ralfton, The songs of the Russian people, 104,235,

246, 256. Bei öen Serben: Q:aIoi, Dolfslieöer öer Serben, 11,382. Bei öcnCctten

crfdjcint ligö ligö als Refratnruf in einem altertümlidjen £ieöc auf öte 3of)anni5'

na6)t: flnörejanoff, £etttfd)e Dolfslieöer, 34; Bielcnftein, £etttfd)e (Brammalif 7.

Krufe, öer in öen 40ev 3afiren öes Dortgen 3at)rliunöerts ein Iettifd)es 5«!* i"

flfdjeraöen an öer Düna mitmad]te, fdjreibt öarüber: ,,Die gansc Bauernfdjaft toar

feftltd) gefdjmüdt, jeöcs lUäödjen ging mit einem Kran3e in öie Kird)e, roeldjen fie

am flitar nieöericgte, fo öafe öie IHenge öer Kränße faum pia§ fjatte. Singenö

unö immer öas £if)go! £if)go! toieöertjolenb, jogen öie RTäödjen umf)er, bra(J)ten

3ol)anntsfrän3e unö 3ol)annisfraut ((Dras) aurf) öcm preöiger, unö XDuröen abenös

nebft öen jungen £eutcn auf öem Paftoratbofe bei iljren Spielen betoirtet. — Der

(Dutsljerrfdjaft bringen fie öte 3oI|annis!rone, eine aus frifdjem (Brafe fpi^ 3ufammen«

gebunöene RTülje, roeld^e unten mit einem BIumenfran3e umtounöen ift. Das 3obannts»

ftaut tüirö nad)i)er öem Diel) gegeben unb foü öie Srud)tbarfeit oermefjren" Der

Ruf ligö gilt als Sreuöenruf, öie £etten laffen if)n (fcf)r in öie £änge gesogen)

oft I)unöertmal ertönen. (Krufe, Urgefd)id)te öes cftnifd)en Dolfsftammes, 50.)

4) Ruffifdje Reoue, XI, 239.

5) Q:alDJ, Dolfslieöer öer Serben, 11,5,382.

6) Seoaftos, Nunta la Romani, 167, 168, 201.

7) Guillannee, aud) in giugnol6e unö äf)nlid)e tDortbilöungen entftcllt.

8) (Bagnon, Chansons pop. du Canada, 4'ne ed. 241.

9) Die 3ägerfd)reie, üon öenen ©rimm in öen flitö. IDöIöern unö (Erlad)

in feinen DoUsIteöern, I, 5I2ff., H, 604ff., 111,598, proben gegeben, oeröienten aus-

für)rlid)e Sammlung unö grünöltd)e Durd)forfd)ung.
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gc5cl)nte, in öer Klangart ntobulicrte*) unb töie6erl)oIte ninne=Hanne ^), bas,

3ärtlid)cm IHutterfinn entsprungen, ben ungebulbigen £icbling in Sdjiummcr

tDicgen foll. 3n biefcm fäufeinben XDortgebilbe Ijaben bie IlTütter oieler DöHer

rufartig bie oolle (Empfinbung iljrer froljen fjcr3en ausgebrüht. TTtit bem

Ciebcsrufe ninm nanne beginnen oiele U)icgenlieber ber Romanen, Deut[d)en

unb tteugriedjen. Heben bem Hinne Hanne fommen aud) onbere Koferufc

Dor: fom=fom^), bo»bo^), fufe fufe^), lulla lulla^) u[tD., alle 3ärtlid) unb ein*

f^meicf)elnb tlingenb, um bas Kleine 3U befänftigen unb ein3ufd)Iäfern.

Diefe Rufe, namentlid) bas Hanna, finb jefjr alt, bas ältefte italienif d)C

IDicgenlieb (aus bem 13. 3at)rl)unbert) ') beginnt fd)on mit bicfem Ruf,

Dante Ijat il)n gefannt unb als tt]pifd)en IDiegenfang beseidjnet (Purgatorio

XXIII, 1 1 0), ja DieIIeid)t roar er fd)on bei ben Römern üblirf).') 3n allen

(Beftalten, balb !ur3, balb gebel)nt, 3U Hnfang bes £iebes, in ber RTittc

unb am Sdjlu^ I)at bas Hinne = Hanne in bm IDiegenliebern 3taliens''),

1) Corazzini, Componimenti 43 (nonna, nonna, nunna, nunnarella).

2) 3n Cangucöoc: ncnna ncnna (Montel et Lambert, Chants pop. du

Languedoc 37ff., in Horbfranfrcid) nenc ib. 115), in 3tolicn unb Stsilicn

ninna nanna (üigo, Raccolta amplissima 398ff., Bcrnoni, Canti veneziani VIII,

Iff.), auf Sarbintcn: a.nninnia ((Etan, Mazetto di ninne-nanne logudoresi 17.

25), in ncugricd}cnlanb: nannä nannä {rawagia^a = IDicgcnlteb, Passow,

Carmina popularia tXr. 281), ein cpirottfdjes IDtegenlieb beginnt: vävi rov Kai

vuva zov: Aravantinos syllogi 134, IKarcellus, Chanls du peuple en Grece II,

242 fd)Iie^t: vävL t6 itovU ^.ov, vävi\ Rumänien: nani, nani. tEocilcscu,

Materialuri folkloristiche II, 4, 5. lUarian, Nascerea la Romani 314. 322ff.,

ferner bei Serben unb Bulgaren (Do3on, Chans, bulg. 65). Deutfd) erfd|cint

bas Itinna^lTlotiü in ber Sdjroeis fd)on im 16. 3al)rl}unbcrt beillitlaslTIonuel

(eb. Baccf)toIb 171), [. neuere Ccjtc: Rocf)f)ol3, fllemanmfdies Kinberlieb (303), in

Dcutfd)'Böf)men (Böljmc, Kinberlieb 15), im €Ifafe (ebenba20), in ber Rfjein»

pfal3 {zhinba), in einem I)efftfd)cn IDei{)nad)tsfpieI am (Enbe bes 15. 3al}rf)unberts

(üilmar, 3biolifon 339), in Sdjiefien (i7offmann--Rid)ter, fd)Ie[. Dolfslieber 356)

unb toar triif)er u)ot)I allgemein »erbreitet, ha es in £ut^ers lDcif)nad)tslicb: „üom
f^immel I)od), ba fomm' id) fjer" oorfommt.

3) Montel et Lambert, Chanls pop. du Languedoc 120.

4) I)auptfäd)Iid) in tlorbfranfreidf): Montel et Lambert I.e. 113.

5) Böl)me, Kinberlieb 13. 710.

6) Sd^roebifd) (tDerner, IDeftergötlanbs fornminnen 101). äfjnlid) cnglifd)»

fdjottifd} lullabt) (ITlartinengo.Cefaresco 307). flufonius fingt (epist. XVI, 90. 91)

nutricis inter lemmata

lallique somniferos modos.

7) Carducci, Cantilene e ballate 47.

8) tTaditoeisbar i[t nur lalla als römifdjer tDiegenruf: Icuffcl, ©efd). b. röm.

£it. 4 fl. S.16.

9) doxaii'xnx, Componimenti 29ff. (Eafctti = 3mbriant, Canti I, 189.

Serraro, Canti pop. di Ferrara 119. 3De, Canti pop. Istriani 14. Bei ben (Bric(f)en

Sübitalicns erfdjeint ninö neben nanna: ITIorofi, Studi sui dialetti greci 26.
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Sisiliens^), Korfüas-) unb Sarbiniens^) feinen pia^ gefunben. XITan^»

mal ift es, als !önne fid} bas niutterl)er3 im Kofen unb Zoden bes £icblings

gar nid)t genug tun, fo oft rDieberf)oIt fid) ber lieblidje Ruf, 3. B. in folgenbem

IDiegenliebdjen aus ber Romagna:

ntnäu, ntnäu, cancheUe

ninaü, niuaü

ninaü, ninaü, ninola uftt)/)

ober in einem !orfifd)en £iebd)en:

ninnt, ninni, ninni, nanna,

ninni, ninni, ninni, nolu!

Das flingt einfd)meid)elnb roie bas (Bcläutc 3al)Irei(f)er Heiner Silberglörfdjen.

Hanasnanita beginnen fpanifdje töiegenlieber.^)

(Eine Hbart bes ^reubenrufes ift ber Spottruf: ift ja ber üolfsfpott

über!)aupt nur ein Bru(i)tcil ber allgemeinen £uftigfeit. Sold) ein Spottruf

ift bas „E^eia I)o !"*''), bas 3U mand)em ausgelaffenen beutfd)en £iebe bes

16. unb 17. 3al)tt)unberts als Refrain erfc^allte.') t)öt)nifd) imb tro^ig 3U'

gleid) erflang ber Ruf I)e!, bm ein (Eriumpl)Iieb ber Sdjtoeiser auf i!)ren

Sieg bei Sempad) (1386) mitten in ber Stroplje erüingen lä^t. 3n biefem

Rufe offenbart fid) bie ganse trut^ige felbftbeioufete Kraft ber oierfd)rötigen

Sd)toei3er Kämpfer aus Bauernftamme, bie ben gepan3erten Ritterfd)aren il)rc

tDud)tige llberlegenl)eit ge3eigt I)atten. S^-'if^ unb franf pod)t biefe fraftftro^enbe

Bauernfd)aft mit bem unbeugfamen Hoden an bie Pforten ber Seit unb gellt

ben ITIöd)tigcn il)r I)erausforbernbes J)e! in bie ®l)ren. )

5reubcnrufe ertönen ferner beim Q!an3en. 3n Hugenbliden, töo alle Sinne

burd) bie rl)t)tl)mifd)en Betoegungen bes (Ean3es erregt finb, bred)en bie

2an3enben inftinttio in laute Rufe aus. So fd)reien bie Haturoölfer alle 3um

2an3C unb je lauter, je toller, befto größer il)r Bel)agen. Bei ben (Sin=

geborenen oon RTaffaua ((Dftafrifa) flogen bie tansenben 5^auen melobifd)e

Rufe aus^), mit einem lauten Sd)rei flingt bas (lansUeb ber Ditier, eines

1) (Bregorooius, Siciliana 327. 529. Pitre Canti II, 9 (Anfang: anninna)

unb II, 13 (Sdilufe).

2) Q^ommafco, Canti popolari 11,280.

3) Archivio per lo studio delle tradiz. pop. XII, 225.

4) pergoli, Saggio di canti pop. Romagnoli 213ff.

5) marin, Cantos I, 5.6.9.35.37.

6) flud) I)of(!)a 1)0 ! Böl)me, filti)eutfd)es £ieöerbud) 364.365

7) Bei 5oi^fte^» Snfd)e Cieölein (I)gg. Don ITIarriagc) 201 ev[d)eint öer Ruf:

I)ofd)o Ijeija I)o! UI)Ianö, Dolfsl. Hr. 212. Sci)riften IV, 196.

8) (Eobler, Sd)it)ci3erifd)e Dolfslieber I!, 15. Dies £ie5 ent[)ält, obrool)! über»

arbeitet, nod) mand)e Q^eile alter, aus öer oeit öer Sempadjer Sdilad)t ftammenber

£ieöer, öer Ruf (als Kern öes £ieöes) ift jeöenfalls ebcnfo olt.

9) Archivio per lo studio delle tradiz. pop. IV, 298.
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mclonefif(^cn Stammes, aus^), löeitljin fitngenbe $d)reie ertönen 3um (Lan^e

auf ben ffiilbert' unb IUar|d)aII«3nfeIn-) unb bei ben3nbtanern ((EoIum=

btcrn) tlorbtoeftamerifas.^) 3n biefem Sdjreien gibt fid) bas U)oI)Igefallen

ber Sansenben an ben Sdjroingungen bes (Ean3rl)i)tl)mus funb. — Diefelben

5reubenf(^reic oerna^m man bei ben H^änsen ber mittelalterlidjcn beutf d)en

Bauern. IDenn alles in ausgelaffencr £aune fid) im H^ansrljijtljmus toiegte

ober ftapfte unb [prang, bann entrang fid) plö^lid) ben KeI)Ien ber ^an^en^

bcn ein Sdjreien unb 3aud)3en. Der $d)tDei3er XDittcnrocilcr gibt baoon

[olgcnbe an[d)aulid)e $d)ilbcrung^):

Do djnatens I)in, öo Iratens I)er,

Yliäit anbers fam öie toilöen per,

IDe roh, wk I)öl) fcu fprungcn,

3r armen auf froungen!

Der ein öer fdjre: J^ic ju! f)i) jo!

Der anber: 30f o^^c gct es fo!

Da^ fie alle burdjeinanber f(i)rien, betoeift, bafe bie Rufe bem (BefüI)Ie bes

ein3elnen entfprangen unb nid)t 3um begleitcnben San3liebe gel)örten. Bei

mittelaltcrlid)en DoIfstän3en roaren foId)e IIan3rufe allgemein ; aud) I)ei ! unb Ijeiä

f)ci! roerben als Rufe metjrfad) erix)ät)nt.^)

IDenn bie ^i^auen allein tan3ten, erflangen bie Sansrufe ebenfalls, v'xeU

Ieid)t roeid)er, aber bafür anmutiger, roie roir aus bemrei3enben altprooen»

3alifd)en 5^üI)Iingstan3liebd)en'') von ber munteren Königin, bie bem

greifen König entflie!)t, erfeljen: t)ier beroegen fid) bie fd)lan!en (Beftalten ber

Sänserinnen naä) einer anmutigen IDeife im Sanse, unb oonSeit 3u3eit laffen

fie ein l)citeres eia! Dernel)men.

So tan3en nod) Ijeute bie 5i^Quen Don öenebig, röenn fie gan3 unter fi(^

finb, 3um (Befange Heiner £ieber, bie fie „nio" nennen. Diefe f(einen 3ioifd)en«

gefänge, bie fid) an ben$d)Iu^ eines Dierseilers (villotta) anfd)Iie^en, beginnen

üielfad) mit bem Rufe: gib mir ben clatt unb brel)e bid)!, einer flufforberung

3um (Ian3e.')

Damit wären bie $reu benrufe im toefentIi(^en erfd)öpft.

Die Sd^mersensrufe I)abcn fid) I)auptfäd)Iid) bei ber Sotenflage crl)alten.

Bei ber Klage um bie Derftorbenen riefen bie alten (Brie d)en n) u), unb biefer

1) ntcinidc, 3nfcln bes Stillen (Dseans 11,46.

2) (Ebenba 11,342.

3) Bancroft, native races 1,245.

4) IDtttenrociler Ring I)gg. von Be(i)ftcin, 171. Dgl. Ufjlauö, Sd)riftcn

III, 471.

5) öon ber £)agen, ITtinncfänger III, 283b. Stccnftrup, Vore Folkeviser

78.79. Stcenftrup toeift äf)nU(i)e Ausrufe aud) im allbänifd)en Dolfsliebe nact).

6) Römer, Die DoIfstümIi(i)en Dtd)tungsarten ber altprooensalifdjen £t)rif

38.39. Die tDeife bicfes Cieöes bringt Qüerfot, Hist. de la chanson pop. 42. 43.

7) Somborn, Das oenesiamfdje öolfslieb 84.87.89.



12 (Erfter flbfd)nitt. Der Urfprung öes öolfsgefanges

Sd)mer3ensruf, ber bin Urbeftanbtcil öer tlotenflagc bilbetc, tourbe [päter^in,

als bic Klage |t^ toeiter entroirfelte, als refrainartiger Ruf beibeljalten.^)

Wenn bic 5i^auen auf Korfifa il)rc 2oten!Iage er!)eben, bridjt nad) Sdjlu^

jeber StropI)c, toeldje bie Dorfängerin oorträgt, ber dfjor ber 5rauen in ben

Klageruf: Del)! Def)! Del}! aus.^) (Ebenfo folgt bei bzn flromunen nad| jeber

Derspaufe ber Klagefrau bei ber Sotenflage ein langer IDetjeruf.^) (Ein

ferbifdjes Klagelieb, bas eine ITtutter ifjrem $ot)ne fang, beginnt: U)el) mir!

Da^ id) Arme es erlebte, roel) mir, toel)! unb iljr IDetjeruf toiebertjolt fid) nac^

jeber 3eile.^) Unartifuliertes Sd)mer3ensgeF)eul ift ber erfte £aut, ben far=

binifd)eKlagea)eiber an ber£eid)e ausfto^en, allmäljlid) erl^eben fie fidjbann

Don Stufe 3u Stufe bis 3ur poetifd)en 3mproDifation.^) 3ebenöers, ben tfd)cr=

fefifd)e KIagea)eiber fingen, befdjiiefet ein gebetjnter Klagelaut Hi»a=rira.^)

Diefe Beifpiele, bie fid) bei toeiterer Umfdjau im Dölferleben nod) ftarf

Dcrmefjren liefen, ernseifen bie I)oI)e Bebeutung, bic bem Rufe hd ber (Ent=

ftcljung bes £iebes 3u!ommt. (Es bleibt uns nun nod) übrig , an einigen Dor=

fommniffen bar3utun, toie fid) aus bem Rufe bas £icb cntroidcit. (Einen trcf fIid)en

Beleg (oon ben THafurcn) t)aben mir bereits Dorausgenommen.')

Der IOcrbepro3eö bes £icbes aus bem Rufe entroidelt fid) alfo: ber

Ruf bet)nt fid) nad) ber Stärfe bes (5efüI)Is unb ber ftetig fteigcnbcn (Empfinb=

famfeit immer mel)r , bis ber Ra!)men bes Rufes fpriugt unb bie (5efüI)Ie fid)

in längeren Husfül)rungcn, IDortcn, toeitercn Rufen uftD. £uft fd)affen. I}icr

ift ber Hnfa^ 3um £iebe. Hus bem Ruf roirb fid) 3unäd)ft ein !ür3ercs £ieb

(nad) Art ber neugried)ifd)en Diftid)a ober ber beutfd)en S^naberl)üpfcl), aus

biefem fpäter ein mel)rftropl)iges £icb gebilbet l)aben.

tDie fid) in IDir!lid)feit aus bem Rufe ein £ieb bilbet, 3eigt folgenbe Bc^^

obad)tung aus bem Zehen ber arabifd)en Bebuinen: bie ITTänner l)aben einen

(Befang namens szalidsche 3um £obe irgenbeincs Hnfül)rcrs, Soll biefer ge^

fungen toerben, fo ftellt fid) ein l)albes Dutjcnb Araber in einen Kreis unb

fängt bamit an, mel)rmals bas IDort hamude! hamude! (ftatt hamd, £ob)

3u tDieberl)olen.*^) Dann fingt einer oon il)ncn 5 ober 6 löorte 3um £obe

eines 5ül)rets. Das hamude! roirb nod)mals a)icberl)olt unb babciinbief)änbc

geflatfd)t. (Ein 3tDeitcr fingt bann eine anbere Stropl)c 3um £obe besfelben

ober eines anberen lUannes, unb bie le^te Silbe reimt fid) mit ber bes oorigen

Sängers. Der szahdsche roirb auf biefe IDeife ftunbcnlang fortgefe^t.'')

IDie ber Ruf bem £iebe DorausgeI)t unb bicfes erft, fobalb ber übcrmäd)tige

S(^mer3 bmdi ben Ruf ausgelöft ift, fid) l)erausringt, erfennt man aus folgenbem

1) Slacf)» (5efd)td)lc öer grted)ifd)en £t)rif 21.22.

2) ©rcgorouius, Korfifa 11,32. 3) tDeiganö, flromuncn 11,202.

4) Kapper, (Defänge öer Serben II, 578. 5) ITlaltsan, Reife auf Saröinen 57.

6) Boöenfteöt, tlaufenö unö ein ?Eag im Orient 111,153. 7) Seite 3.

8) t)ier liegt öie Sorm öes Rufes oor.

9) Burcffjaröt, Bemer!ungen über öie Beöuincn, 69.
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üorfall, bcn Higncr aus Ungarn er3äl)lt: „IDir waten oft genug 3cugcn öaoon,

ba% bei RefrutcneinftcIIungen öic von iljren Söljncn [d)cibcnbcn ITtüttcr nad)

bem crften Sdjmcrsensfturm, öer nur in einzelnen tEönen unb IDorten

ausbrid)t, auf ber (Erbe gctaucrt, Klagcmclobien oljne IDorte anftimmten."')

fllljäljrUdi am 5cftc ber Sotcn oerfammelten fid) bie nad) 3talien aus»

getuanberten Hlbanefen^) am Ufer bes Hbriatifdjen IHeeres unb liefen bort

ifjrc $cl)nfud|tsrufe, naä) bem Derlaffcnen Daterlanbe tltorea auslugenb, er*

tönen: geliebtes ITtorca! erflang es immer toieber, unb fie fangen toeiter:

„feit id| bi^ oerlie^, Ijabe i^ bid) nid)t toieber gefeiten! Dort liefe id) ben lieben

Dater, bort meine HTutter, bort meinen Bruber, fdjönes XTIorea, feit id| bi6)

Dcriiefe, erblidte id| bid) nid)t me^r!"

(Ein roeiteres Beifpiel bafür, roie fid) aus bem Ruf allmäl)li^ bas £ieb

entroidelt, gibt ein oftfriefif(^=pIattbeutf(^es Hrbeitslieb^), gcfungen beim

Rammen ber Pfät)Ie. Dies £ieb beginnt mit bem Ruf an bie Hrbeiter: 3iet)t

mit, alle TTtann ! Diefer Ruf ift ber Kern bes (Befanges. Die folgenbe 3eile fpinnt

ben (Bebanfen bes Rufes alfo toeiter: „£afet es cud) nid)t fauer babei tocrben,

toenn aud) je^t einmal ein (Betoid)t baran l)ängt- $el)t, roie ber Rammer gel)t,

fc{)t, roie er fd)Iägt! 3c l)öl)er, ba^ er gel)t, um fo beffer, ba^ er fi^Iägt."

Dann erfd)allt toieber ein Ruf unb toieber folgen 3ur (Ermunterung bei ber

Arbeit einige tDorte Dom guten $(^maus, ber ben ^leifeigen roinft. Dann er*

fdjallt 3um flbfd)Iufe nod)maIs ein Ruf. Damit ift bicfer (Teil ber Hrbcit abge*

fd)Ioffen. TTTan fiel)t an biefem Beifpiel beutli^, toie fid) bas £ieb um bie Rufe
l)crumfriftallifiertl)at. IDi^ige Köpfe mögen tDoI)Inod)man(^es in bie üerfc

l)inein bid)ten, ber Ruf als Hnfporn 3ur Arbeit bleibt aber ftets bie ITIitte bes

£iebes. Unb fo ift es mel)r ober tocniger bei allen ed)tcn Hrbeitsliebern.

(Einen Bcujcis bafür bietet ein Hrbeitslicb, bas bie $d)iffer, bie ben

3nbus hinauffuhren, fangen, unb bas alfo flang^):

3tcl)t, 3tcl)ct!

£)ebt öic Sd)ultcrn!

Stemmt öic Söfe«!

Das Boot toill fcgcin,

Der Steuermann ift ein Krieger,

Der ITTaft ift fjod)

Braud)t alle Kraft! ufto.

1) fligner, Ungarifdjc DoIfsöt(f)tungcn , XIX.

2) Digo, Raccolta amplissima, 695. Archivio per lo studio delle tradiz.

pop. XVI, 163.

3) 3ettfd)rtft öes üercins für Dolfsfunöc, VII, 439. (Ebenfo beginnt ein

anöercs Rammcriicö (cbenöa VII, 440) mit öem Ruf: t^oifjo! Hu man to! ät|nltd)

finö öic 3ufd)IägeI« Reime bei Sdjmellcr, ITtunöarten Baijcrns, 526. 3aI)Iretdic

Belege für öas Dorfommcn öcs Rufes beimflrbcttslieö cntfjält B ü d) e r s reidjfjalligcs

unö anrcgenöes IDerf „flrbeitunöRIjtjtfjmus" (4. flufl. £cip3ig, Q:eubncr), 232.

4) (EalDJ, (E^arafteriftif öer Dolfslieöcr, 35.



14 Stoettcr Hbfrf)nitt. Das tDefen öer Dol!söid)tung

Hud) I)icr beginnt öas Hrbeitslieb mit Rufen, aus benen fid) toeitere Aus*

füljrungen enttoidEeln.

Dem Dolfsliebe bleibt ber Ruf oielfad) als Refrain erl)altcn'), unb ^voax

fotöol)! in It}rif(^en als in epifdjen Oebern, ein Betoeis bafür, ba% eine grunb=

fä^Iidje $(^eibung beibcr Did)tungsarten im tDefen ber üolfsbidjtung nid)t

liegt.^) Der Ruf im Refrain ift geroifferma^en ein „DorfintfIutIid)er" Reft von

ber Urform bes Dolfsliebes, ein Überbleibfei einer (Entroidlung , bie bas üoIfs=

lieb fonft roeit Ijinter fi(^ gelaffen l)at.

Das £ieb t)at fid), nadjbem es bie Sd)ale bes Rufes gefprengt, in berüoI!s=

bid)tung felbftänbig roeiter cntroidelt.

IDie aus bem Rufe ber 3toci», fpäter ber Dier3cilcr fid) bilbet, fo entftcljt

burd) bie 3ufammenftcllung met)rererDier3eiIer^) bas längere £ieb, bie[ent)or=

gang fann man in ben beutf d)en flipenlänbern nod) f)eut3utagebeobad)ten/)

Hid)t immer finb es 3ufammenpaffenbc (Befä^e, üielfad) bilbet Sang unb lDiber=

fang (Duett), mitunter aber aud) eine lofe Reilje Don Üier3eilern ein £ieb.'')

Sroeiter Hbfi^mtt

Das tOejcn öer Dolfe$öid)tung

Ijerbcr^) I|at als Be3eid)nung für bieDid)tung ber Haturoöüer ben

flusbrud „D 1 1 s I i e b
"

')
geprägt. Diefer Ilame töar u n g I ü d I i d) geroäljlt, ireil er

bm Kern ber Sad)e nid)t traf, bagcgen 3U Rti^üerftänbniffen angefid|ts ber Diel

=

beut ig feit unb Detjnbarfeitbes IDortes „Dolf" Deranlaffung geben mufete.

1) Der Refrain in öer öoI!söid)tung oerbiente eine genauere Unterfu(f|ung.

2) Dafe ii\n aud) bie öolfsfänger ntd)t fennen, baoon 3eugt u.a. ein fi3i =

Iianifd)er Sänger, öer [einen £ieberfd)a§ alfo einteilt:

Ouattru sunu li cosi ri lu munnu
Amuri, gilusia, spartenza e sdegnu.

Avolio, Canti pop. di Noto, 117. (Er fd)eiöet alfo nur nad) öent 3nl)alt. Die

IDenöen teilen t{)re Dolfslteber in „Selbltebcr" (prezpolna), (öefe^d)en (hröncka),

f70d)3eitslieber, £egenöen. (tDuttfe, Säd)ftfd)e Dolfsfunöe, 324.)

3) flud) foId)cr, bie fid) als tDed)feIgefang (I^erausforberung unb flntmort)

öarftellen.

4) 3cttfd)rift bes Dereins für öolfsfunbe, IV, 15.

5) 3tsfa.Sd)0ttfi), (ii)fterreid)ifd)e Dolfslieber, 123

6) £ol)re, Don Perci) 3um tDunberf)orn, 11. Ceot), (Befd)id)te bes Begriffes

Dolfslteb, Berlin 1911. 33 ff.

7) Aus biefem EDorte ergaben fid) als Ableitungen bie Begriffe „Dolfsgefang",

„öoIfsbid)tung" Don fclbft. „Dolfsgefang" gebraud)t 1} er ber felbft in öen „3eug»

niffen über Dolfslieöer", bie er als (Einleitung öem erften ?LeiI feiner Dolfslieber

DOn 1778 Doranftellte.



Der Hamc „üolfslieö"
^ 15

Hudj toarö Mefe Be3eici)nung bie Urfad)e 3U öem $el)lgriffe, ba^ man

5cm „Doüslieb" [päter als Xöiberfpiel bas „Kunftlieb" entgegenfe^te, ein(Begcns

fa^, 5er in 5em tDefen 5er DoI!s5id)tung urfprünglid] fd)on 5esl)alb nidit liegt,

toeil es bei HaturDÖlfern nur eine Art öes £{eöes un5 5er Did)tung gab, unb

öas xoax ^hen bas „üolfslieb".

ITTan follte alfo oon Rei^ts rocgen bas IDort „üoüslieb" be[eitigen unb

lüürbe es audj tun, tocnn nid)t 3rDei fdjrDeriöiegenbe (Brünbe bagegen fpräd)cn

:

erftens ift ber Begriff „Dolfslieb" feit über einem 3a^i^^unbert in unferer

$prad)e unb (Terminologie eingebürgert, 3toeitens ift er fur3 unb leidjt 3ul)anb=

l)aben, unb es fel)It in unferer an fd)arfgefd)Iiffenen begriffIid)en Be3eid)nungeu

nod) fo bürftigen Sprad)e tatfädjiid) ein (Erfa^coort. TUan mü^te fdjon 3U Um*
fdjreibungen greifen, baburd) roürbe jebod) unnötiger lDirru)arr g efd)affen unb

öie £öfung 5er S^^Ö^ erfd)ir>ert.

IDir ncljmen alfo 5as lOort „DoIfsIie5" als gefd)id)tlid) gcu)or5en f)in

unb laffen uns baran genügen, nod)maIs inKür3e 3ufammen3ufaffen , toas roir

aIsbastDefenbcs„DoIfsIiebes"(b3a).ber„DoIfsbid)tung"unbbes„DoIfsgefanges")

anfeljen^): „Dolfslieb ift ber bem (Befütjisleben unmittelbar ent=

fprungene ©cfang ber Ilaturoölfer, b. Ij. aller berfenigcn Stämme, bie

ber Kultur nod) fernfte^en unb im unmittelbaren 3ufamment)ange mit ber Hatur

leben." ')

Danad) red)nen toir 3U Haturoölfern nid)t blo^ biefog. „Uroölfer", fonbcrn

aud) foldje Dölfer, bie I)eute nod) ober 3ur 3eit ber Blüte il)rcs Dolfsgefanges

ber mobernen Kultur ferne ftel)en ober ftanben. 3d) fel)e alfo 3. B. bie

Sinnen unb it)re DerrDanbtfd)aft, bie £itauer unb £etten, bie Slaroen

alle, aud) einen Seil ber Romanen als Haturo ölfer an, felbft bie l)eutigen

1) 3d) Ijabc öesf|alb aud) alk Streitigfetten über einselne SdjIagtDortc unb

tf)corcttfd)e fluffaffungcn grunöfä^Ud) beifeitc gelaffen , ba fie eine (Erfcnntnis nid)!

föröern. Die Cöfung ber oielumftrittenen Sxaqn nad) ber Hatur bes Dolfsliebes

ift nid)t unmögltd), man mu^ fie nur am red)tcn (Enbe , ber €ntftef)ung bcs (Bc =

fangesüberl)aupt, anfäffen unb bie Sad)cnid)t mit frem bariigen Sragcnoerfnüpfcn.

2) mit biefem (Ef)arafter bes üolfsliebes als ®efang ber Haturoölfer läfet

fid| aud) bie oon fo oielen Sammlern bcseugtc Sd)eu ber Dolfsfänger unb DoI!s=

fängerinnen cor Preisgabe if)rer £ieber fel)r tool)! crflären. Die naiüen Sänger

fürdjten fid) oor bem überlegenen Spott ber Kulturmenfd)en unb t)erf)etmlid)cn

besf)alb tl)re £ieber, aus flngft bauor, fid) Iäd)erlid) 3U mad)en. ügl. DitfurtI),

Sränf. Dolfsltebcr, II, XXXVIII. Siebler, öolfsretme unb Dolfslieber aus fln{)alt=

Deffau, 137. IDoIfram, Haffauifdje Dolfslieber, 18. — Sd)uftcr, ftcbenbürgifd)=

fäd)f. Dolfslieber 540 erflärt: „Die Sdjam oieler Cieberfunbigen, biefe ITIelobien üor

©cbilbcten 3U fingen, f)at mid) um bie Dollftänbigfeit mand)es Stüdes gebrad)t".

Serbifd)e ITtäbd)en unb Burfd)en roiefen bas Derlangen, il)re £ieber mit3uteilen,

3urüd, ba fie es für Spott f)iclten: tEaloj, Dolfslieber ber Serben, 1,XXVI.

Die Eingeborenen Brafilicns Derl)ielten fid) 3urüdf)altenb mit UTitteilungen

in be3ug auf il)re Überlieferungen, ba fie fürd)teten, ausgclad)t 3U roerben:

Romero, Contos pop. do Brasil, XXIV.
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Kulturoölfer roarcn in bm Seiten, too it)re üoüsöidjtung blüt)te, nod) Hatur«

üölfer. Seit jie aufgct)ört Ijaben HaturDÖItcr 3U fein, t)at bas Hbfterbcn if)rer

Dolfsbidjtung begonnen.^)

(Ein Dolfslicb ift ein £icb, bas nur 3um (5e fange beftimmt unb im

©efange entftanbcn i|t. Die un3ertrennlid)e 3u[ammengel)örigfeit oon IDort

unb TDeife fenn3eicl)net ein £ieb als Dolfslieb.^)

ni(^t jcbes üolfslicb oerfügt über eine eigene tDeife, ja oielfa^ |inb

gerobe bic am meiften gefungenen Doltslieber „im Son" früherer (Befänge ge:=

fd)affen toorben. So befi^t mitunter eine gonse Rcifje von Dolfsliebern nur

eine lOeife, ja es gibt bei er3äl)Ienben Did)tungen geroiffer Dölfer, 3. B. unter

ben Sübflatoen, für ganse (Bruppen Don üolfsbi^tungen nur eine fid| faft

ftcts gleid)bleibenbe melobifdje Begleitung. Das alles änbert jeboc^ nii^ts

an bcr 2atfad)e, ba% XDoxt unb IDeife in ber DoIfsbid)tung 3ufammenge^ören,

unb ba^ beibc ein untrennbares (ban^e bilben.

„Hie toirb es oorfommen", fagt drben, ber Sammler tfd)ed)ifd)erüoIfs«

lieber, „ba^ ber Dolfsfänger 3uerft bie tDorte 3U feinem (Bebidjt fertig mac^t

unb ba3u fid) bann erft bie Htelobie fudjt, bem guten Sänger roirb beibes

3ugleid) aus ber Seele ftrömen."^)

Der ausfä^ige ITIönd), ber auf bem tlTaine tDot)nte unb bie beliebteftcn

lieber feiner Seit fd)uf, madjte, toie bic £imburger (Tljr onif (3um 3at)rel 370)

melbet, „übe unbe reien Don gebid)te unbe von melobien", er wax alfo gleid)»

3eittg ber £ieber unb ber tDeifen Sd|öpfer.*)

Da^ bas Dolfslicb fingenb gebidjtet rourbe, fpred)en DoIfsbid)ter fclbft aus,

fo betont ein £anbs!ned)t, ber 1504 ein £ieb'') auf bie Belagerung oon daub

burd) £onbgraf IDiltjelm II. oon i)effen bid)tet, ausbrüdli^ 3U)eimaI: fo roil

id|s Dd) fingen onnb nit fagen. Offenbar fdjroebtc Ijier bem Did|ter ber

(Begenfa^ oon fingen unb fagen cor unb er toolltc ausbrüdli(^ fein £ieb als

3um (Befange, nid)t 3um üorlefen beftimmt, fid) felbft alsDidjterunbKom»

ponift3ugleid| bc3eid)nen, toie er benn aud^ gegen benSd)IuöI)infid)rüt|mt:

nu finge id| bas onnb bar3U mer.^)

3n ben $d)luöftropt)en, too öfter bie Derfaffer oon Dolfsliebern itjren Staub,

feltcner itjren Hamen angeben, fommt ftets nur ber flusbrud fingen als glei(^*

bebcutenb mit bid)tcn Dor, 3. B.

1) näf)crcs im abfdimtt: Das Dcrfdjrotnöcn öcr öoHsItcöcr.

2) „Den Begriff „©cöidit" lernt öas Do« erft auf einer Kulturftufe fcnnen,

too CS fclbit aufgetjört l)at 3U 6i(i)ten, wo bas Dolfslieö absuftciben beginnt."

IDoIIncr, Unterfudiungen über öen Dersbau öes füöflatDifdicn Dolfslieöes, 23.

3) J)elfcrt bei DIad), Die Cedjo ^ Slatoen , 166, fl.

4) £imburger (Efjronif, l)gg. v. tDijfe, 70.

5) flrdjio für I)efftf(f)c (Befd)td)te, H. 5. 111, S. 119, 122.

6) 3n einem nieberöcutfdien DolfsUcöe (Hicöerö. üolfslieöer 44) rüf|mt ftd|

ein „freier Knab": „Ijc finget uns öi)t unö nod) oeel mcljr".
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Der uns bas Itcöicin neus gcfang

ein lanöslnedjt ift ers ja genant,

er Iiat es tDoI gelungen. ')

Ilirgcnbs ift an [oId)en Stellen Don einem üerfäffen ober Didjten bic Rebe, es

I)ei|t ftets mir „oon neuem fingen", „neu fingen".

Die Didjter beirad)ten fid) felbft nur als bie erften Sänger ifjres £iebcs.

Die r>erf)ältnismäfeig feltenen Sd)Iufeftropl)en, in benen com „Did)ten" bic Rebe

ift, laffen barauf fd)Iiefeen, ba^ bie betreffenben drjeugniffe Kunftgebid)tc finb,

ba fid) in ber üolfsbidjtung niemals eine Spur oon bid)terif(^er 3nbiDibuaIität

tunbgibt, aud) nad) if)rer gan3en unperfönlidjen Hrt nidjt funbgeben fann.

Da, tDo in unferen Sagen nod) Dolfslieber entfteljen unb fid) nod) näl)eres

über ben IDerbegang ermitteln lä^t, 3.B. in bm flipenlänbern, in O^irol ufro.,

ba erfinnen bie Dolfsfänger IDort unb IDeifc sugleid), roic jener Siroler Jjüter=

bub, von bem uns ein flottes Doüslieb nod) erl)alten ift.-)

£itauifd)c £teber (Dainos) roerben oon bm Derfaffern fingcnb er»

funben^); unter rl)r)tl)mifd)en Beugungen bes ®ber!örpers erfinnen nad) I)er«

!ömmlid)er ITTelobie 5roei finnifd)e Dolfsfänger it)re Runen.^)

Die enge, unlöslid)e Derbinbung oonlDort unb töeife, bas Kenn»

Seidjen aller ed)ten DoI!sbid)tung , offenbart fid) fd)on barin, ba^ in Sprad)en

fangesfroI)er Dölfer ein IDort für „bid)ten" gänslii^ fe^It unb für alle

bid)terifd)e tlätigteit nur bas IDort „fingen, (Bcfang" gebraud)t toirb. So mangelt

3.B. bem eftnifd)en Sprad)fd)a^ ber Begriff „bid)ten, Did)tung" gän3lid), ber

(Efte crfe^t il)n mit Dorliebe burd) laulma, b. I). fingen. Rtit biefem XDoxtc

be3eid)net bie eftnifd)e I)oIfsfprad)e 3uglei(^ bas (Erfinben unb flnftimmen ber

tDeife unb bas Jjin3ufügen ber tDorte, alfo bie gefamte Sätigteit, toeldje bie

Sd)öpfung eines Doüsliebes erforbert. (Ein Dolfslieb follte überl)aupt nid)t ge=

lefen, fonbern nurgefungen roerben. IDer ein Dolfslieb nid)t fingt obernid)t

f fingt, toieesimDoIfe gefungentDirb,ber geroinnt niemals ben DoIIgenu^

bes Dolfsltebes, il)m toirb biegan3eSd)önf)eitunb ber Sauber ber DoIfsbid)tung

Derfd)Ioffen bleiben. Dol!slieber ot)ne tüeife gebrudt mad)en bm troftlofen (Ein»

brud f)erbftlid) entlaubter Bäume, bas red)te Blüten= nnb Blätterleben fel)lt.

tDort unb töeife bes üoltsliebes gcl)ören untrennbar 3U«

f ammen^), loie fie gemeinfam entftanben finb. (Erft im (Befange !ommt

ber natürlid)e tDol)llaut bes Dolfsliebes 3ur (Beltung.

Die (Entftcl)ung im (Befange unb bie 5oi^tpflan3ung im (Befange

finb bie beiben untrüglid)en TTierfmalc bes üoltsliebes.')

1) (Boeöcfc=€ittmann, Cteöcrbud) aus öem 16. 3ö^rl|., 283.

2) 3eitfcf)r. ö. Dereins f. Doifsf., X, 95. 3) Kurfcf)at, £it. (Brammatif, 445.

4) Kanteictar üb. d. pauI, VIII. 5) Heus, Cftmfdic üolfslteöer, 171.

6) IDeitere nadjtDetfc über bh enge Derbinöung oon IDort unb IDctfc im flb«

fd)nitt: Das (Entftet)cn öes Dolfslicöcs. (Eine 3ufammenftcllung oon 8 Kenu=

Böcfel, pftidiologie bzt DoItsMditung. 2. fiufl. 2
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Die fonftigen Kcnn3eid)en ber Doltsbidjtung finö untcrgeoröneter Hrt, \k

ergeben fid) meift aus ber £ebensart ber Haturoölfer. So erüärt fid) bie $oxU

p|lan3ung ber £teber im (Bebäd}tniffe einfad) baraus, ba^ üölfer auf ber

Haturftufe im Sd^reiben roenig geübt, bagegen im Befi^c eines Dorßüglidjen

(Bcbäd)tniffcs^) finb. (Es befielet besl)alb fein Bebürfnis nad) einer Huf«

3eid)nung ber £ieber.

(Es ift aud) fein notcoenbiges 3ubef)ör eines öolfsliebes, ba^ man faft

nie einen Derfaffer 3u ermitteln oermag.^) Durd) Zufall fönntc Home unb

Staub eines foId)en üolfsfängers erl)alten fein, bas roürbe an ber (Eigenfdjaft

feines £iebcs als Dolfslieb nid)ts änbern.^) ITteift finb allerbings bie erften

Sönger eines Dolfslicbes unbefannt, roeil im 3uftaube naioer Dolfsfunft

eine bid)terifd)e 3nbiDibuaIität überfjaupt nid)t beftcbt.*) tDof)I aber

laffen fid) gcroiffe ftiliftifd)e (Eigentümlid)feiten als unbebingt 3um Dolfs»

lieb gel)örig nad)roeifen. Sie ergeben fid) lei^t aus ber Umgebung, ber bas

öolfslieb entftammt, unb aus bem ^wedt ber £ieber.

(Ein £ieb, bas beftimmt ift, allgemein gefungen 3U ujerben, mu^ gemein«

Dcrftänblid) gef)alten fein, es barf fid) über ben f)ori3ont berer, bie es fingen

follcn, nid)t ergeben. (Bemeinfa^Iid}feit ift besbalb üorbebingung für bie

üerbreitung jebes Dolfsliebes unb untrüglid)es Kenn3eid)en 3ugleid^.^) Das

Dolfslieb ift bem Hbftraften abtjolb, es gef)t ftets Dom lDirfIid)en, finnlid) leidjt

U)al)rnef)mbaren aus unb gibt feinen Sd)ilberungen unb (BefüI)Ien fd)Iid)ten,

babei aber anfd)aulid)en Husbrud.*^) So röät)It, um ein Beifpiel an3ufüf)ren,

3Ctd)cn öes Dolfslicbes ftnfcct fid) in tDoIf unö fjofmanns primavera y flor de

romances, I, LH, öaoon finb 4 ftiliftifdjer, 3 metrtfd)er Art, eine (flnfd)aultd)feit)

öedt fid) mit meiner flusfüfjrung.

1) Beifpiele int flbfd)nitt: £ebensfät)igfeit öer DoI!söid)tung.

2) flis irrig ift ebenfalls öie ocrbreitetc flnftdjt 3U be3eid)nen, öas Dolfs»

Heb fei bas £ieb ber unteren Klaffen. Das £ieb ber HaturDÖlfer ift (Dcmcin«

eigentum aller Sd)i(i)tcn eines Dolfcs, I)ier ift bie (Einl)eitlid)feit bes Dolfes

ftreng burd)gefüt)rt. Hur in Seiten l)of)er Kulturblüte toirb bas Dolfslieb in btc

abgelegenen Dolfsfreife gebrängt. f)ier ift es btc Bilbung, rDeld)c bie Stänbc fd)eibet

unb fid) Dom Dolfslieb losfagt. Das Urfprünglidjc bleibt im Dolfc 3urüd. (Pomm er

in ber 3tfd)r. „Das beutfd)e Dolfslieb", VII , 89.)

3) (Ein Beifpiel »on ber 3nfcl Ilcufeelanb f. flbfd)nitt: „bie grauen unb

if)r Anteil am Dolfsgefang." (Ein 5ali aus ncuefter Seit in ber 3eilfd)rift „Das
beutfdjc Dolfslieb", Vll, 108. Hamen üon Dolfsfängern, bereu Cieber im

Dolfsmuube Qlirols fortlebten, nennt Kol)l, (Ed)te tEiroler Cicber, XV, ferner bie

3citfd)rift „Das beutfd)c Dolfslieb", I, 27.

4) Das crfennt man aus ber Art, toie bei Haturoölfern mefjrcrc Sänger

an einem £iebe fd)affen unb obenbrein nod) bie 3ul)örer if)r Bcftcs 3um £iebc 3ugeben.

5) Dafe biefe Sd)lid)tf)eit nid)t gleid)bebeutenb mit Kunftlofigfeit unb Un»
gefd)lad)tl)cit ift, 3cigen gctüiffe Kunftmittcl ber Dolfsbidjtung, 3. B. bie flets

toirfungsDollcn Dcrgleid)c.

6) IHonbfcc'tDiencr £icberf)anbfd)rift, f)gg. oon ITlar)er«Rietfd), 479.
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bas Dolfslieö ftcts b^n fid}tbaren Begriff an Stelle 6es tljeoretif(^en : „blau toill

id) tragen," fingt ber £iebenbe un6 meint bamit: „treu toill id) fcin."^)

Sinnlidje flnfd)auung, üarer flusbrud ift ber DoIfsbid)tung eigen, Ijicr

ift feine nebcll)afte Unflarijcit, feine üer[^tt)ommenI)cit, bas Dolfslieb, in £id)t

unb £uft entftanben, ift von friftallfjeller Klartjeit. Unmittelbar bem Sdjauen

entfprungen, ftefjt es allem HbftraÜen fern unb uerleifjt allem, xoas es befingt,

anfd)aulid)en Husbrud.

Irtan f)at aud) bic fortgefe^ten flbänberungen als Kenn3eid)en ber Dolfs»

bic^tung aufgefaßt, fie finb aber nur ein Husflu^ ber Überlieferung burd|

ÖJefang.

(Ein Dolfslieb l)at niemals eine fefte autljentifc^e Soxm, ba es fort»

roäljrenbcn Deränberungen (Kür3ungen ober Srtneiterungen) ausgefegt ift,

CS befinbet fid) gctoiffermaßen immer in flüffigem Suftanbe. Die natur«

roüdjfige münbUdje Überlieferung ber öolfslieber oeränbert fortgefe^t if)re

5orm, je nad)bem ber (Befd)mad ober bas ©enie ber Sänger ober Sängerinnen

Umgeftaltungen beliebt. Diefe Hnberungen gef^eljen feinesroegs immer mit

Dollem Betöu^tfein, es ift oft ein bunfler (Erieb, geroiffcrmafjen ein unberou^ter

t)ang, ber ju Umgeftaltungen an b^n Hebern oerleitet. 3n Seiten unb

(Bcgenben, wo bas Dolfslieb nod) rourseledjt ift unb neue Sproffen treibt,

tritt nid)t feiten ed)te poetifd)e Sdjaffensfraft in bm Umgeftaltungen l^erüor.

flnbers ftel)t's in Seiten bes Uieberganges. {)ier töirb mel)r med)anifd) bereits

Dorljanbenes um» unb 3ugefd)mol3en unb oft nid)t3ufammengel)örenbcs Der»

fnüpft. 3n foldjen perioben bes Hieberganges gctoinnt besljalb bas Dolfslieb

ctröas Sd)ablonenf)aftes, gewiffe IDenbungcn unb Stropl)en feljren immer

toiebcr, es hüben fid) inliTenge fog. IDanberftropljen^), bie überall Ijinpaffen

unb £üden ausfüllen muffen, u)eld)e mangelnbe bid)terifd]e Sd)affensfraft nii^t

meljr 3U fdjlie^en oermag.

1) ITTan öenfc an öie 3afjlreitf)cn Hnfänge von öeutfdjen, fransöfifdjen

(Sdjefflcr, SJ^flnS- DoIfsöid]tung, 11, 245), gried^ifdjen üolfslieöern , in b^mn eine

£anöfd)a|t mit toenigcn Strid|en cor öie Hugen bes liörcrs gesäubert tDirb: „Dort

oben auf jenem Berge." 5oIgenöe allcritebflc £ie5erftropI)e aus (Dberfd)cfflen3
gibt einen {)übfci)en Beleg für öie fd)Ii(f)te flnfd]aultd]fett öer üolfslieöer:

Da örau^en auf bem roeifeen 5^10,

Da liegt ein roter Stein,

Unb barauf ba ftctjt gefc^rieben:

Du follft feinen anbern lieben,

Als mid) nur gans allein.

Der Sarbengegenfa^, f(l)etnbar fo nebenfäd)lirf), toirft überaus anfdjaultd). Bcnbcr,
(Dbcrfdiefflenser üoltslieber, 215, 216. Über bie flnfdiaulid)feit ber Beiwörter im

fran3öfifd)en Dolfslicbe: Doncieux, romancero pop. XXIV.

2) Sold)c „tDanbcrftropf)en" ftnben fid) fd)on in beutfd)en üolfsliebern bes

16. 3Q^rf)unöerts: Böl)me, allbeutfd)es £iebcrbud), 538, 539.

2*
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Diefer Hnberungstrieb ift ein Kenn3eid)en aller Dolfsbidjtung unb Über»

lieferung. Übereinftimmenb melben bie Sammler von üoüsliebern, ba^ bie

befragten üolfsfängcr ober Dolfsfängerinncn regelmäßig, roäljrenb fie £ieber

Dortrugen, an benfelben änberten.^) „fllle (litauifdjen) £icber ließ id) mir

Don berfelben perfon minbeftens 3toeimaI oorfingen unb Dorfpre(^en, in bcn

meiften Sollen 3U Derfd)iebenen Seiten, naä) Perlauf von einigen Hiagen.

Dabei ergaben fid) ftets Hbu)cid)ungen," berid)tet Brugmann^), ber im

ruffifdjen £i tauen [ammelte, roo bie Daina nod) in DoIIer S^if^c unb

Hatürlid)!eit lebt.

lOarum es fo außerorbentlid) fdjroer ift, KIarI)eit in bas tDefen bes

Dolfsgefanges 3U bringen, bas erflärt fid} t)auptfäd)lid) baraus, ba^ toir,

aller SüHe bcs (Befammelten 3um tEro^, bod) nur nod) Refte alten üolfs»

gefanges ber Döüer befit3en. tDas erfjalten blieb, bas ban!en röir, löie id) aus

eigener drfaljrung als Sammler u)ciß, meljr bem 3ufaII als fpftematifdjem

Sammeln, planmäßig auf Dolfslieber abgefudjt ift tool)! fein tDinfcI ber

tDelt; bie THöglidjfeit, ba^ unenblid) oiel poetifd)es Dolfsgut cerloren ift, muß
ba!)er ftets im Huge bel)alten werben. Hud) gcljt es mit bm Dolfsliebern oft

roie mit ben üerfun!enen Sdjä^en, bie nad] ber Sage nur 3U geroiffen Seiten

ifjren (blan^ 3eigen unb ber (Erlöfung I)arren. Die £eute, rDeId)e alte £ieber

roiffen, finb meift oerfd)Ioffen, unb es gel)ört eine glüdlid)e Stunbe ba3U, ben

golbenen J^ort iJjrer £ieber 3U löfen. 3d) toeiß bas, benn id) t)abe oft meilen»

toeite Hlärfd^e um ein £ieb gemad)t unb es bod) nid)t erreidjt, benn bie „ (Blüds»

ftunbc" toar nid)t ba. flud) ift üiel (öefammeltes aus llnad)tfam!eit fpäter

tüieber oernidjtet raorben."')

lOer bcsl)alb ous bem geretteten Dolfsgefange Sdjiüffc 3iel)cn udüI, ber

müßte es ftets mit Dorbel^alt tun. Die £üden ber Überlieferung madjen

fid) then nur 3U oft fd)mer3lid) bemerfbar. ITIit feltenen flusnal)men t)at bie

Sammeltätigfeit bei allen Döl!ern erft bann eingefe^t, als bie BIüte3eit bes

Dolfsgefanges oorübcr toar. IDie roenig loiffen toir 3. B. im Der!)ältnis 3ur

Sülle bes bamaligen Dolfsgefanges com beutfd)en Dolfslieb bes 15. 3a^i^'

fjunberts, unb roie fpärlid) finb alle unfereKenntniffeDon ber DoIfsbid)tung

ber Haturoölfer!

(Es läßt fid) besf)alb auf bem (Bebietc ber Dolfsbid)tung ein Bccocis mit

matl)ematifd)er Sid)erf)eit faft niemals fül)ren, man muß fid) meift bamit be»

gnügen, bie tDal)rfd)einlid)feit crtoiefen 3U l)aben.

1) Bud), Die tPotjöfen, 84.

2) Cesficn unb Brugmann, £itauifd)c öolfslteöcr unö ITIärdien, 89.

3) So roanberten bie foftbaren DoIfsfunbItd)cn Sammlungen, benen mir 3. tE.

IKeinerts unoollftänbigc üolfslieberausgabe aus bem KuI)Iänbd|en oerbonfcn,

nad) bem Ableben il)rcs Dcranftaltcrs Bat) er, eines (Bciftlid]cn, in bcn (Dfen:

tDtlibalb iriüllcr, Bcitr. 3. Dolfsfunbe ber Deutfctjen in nialircn, 336-338.
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Da tDir bas Dolfslicb als (Befang öer Haturoölfcr bc3eid)net unb aus alU

gemein menfd)lid)em Seelenleben entftanben erfannt Ijaben, [o muffen toir jcben

üerfud), bie t)oIfsbid)tung in enge politifdje $(^ranfen3ufperren, abroeifen.

Das üolfslieb fdjeibet fid) nur nad) ber Spradje, es überfpringt bie

(Brensen ber Staaten unb folgt bem gemeinfamen Stamme. 3a felbft bie Banbe

gemeinsamen Stammesgefüljls Ijalten es auf feiner tDanberung nid]t 3urü(f.')

So umfaßt 3. B. bas beutfdje öolfslieb roeite Kreife (Dfterreidjs, ber Sd|tDei3,

tleilc Ungarns ufo»., bas fran3Öfifd)e Dolfslieb erüingt nodj in früfjeren

fran3Öfifd)en Kolonien
, 3. B. in Kanaba, bas rumänifdje in Ungarn, Ru»

mänien unb ber 2ür!ei uff. flnberfeits ilah^n tieinere Dolfsftämme mit eigener

Spradje fid) itjr üoltslieb 3iemlid) gut beroaljrt, \x>k bie Bretonen unb bie

Prooen3alenin5ran!reid), bieKatalancn in Spanten, bie^innen, (Eften,

£etten ufu). in Ru^lanb. IDenn id] alfo oon beutfd)en, fran3Öf{fd)en ufto.

Doltsliebern fpredje, fo oerftetje id) barunter in erfter £inte bie Spradje, ber

fie angetjören.

(Es foll bamit nid)t gefagt fein, ba^ bie üoIfsbid)tungcn fprad)üeru)anbtcr

Hationcn geiftig alle über einen £eiften gefdjlagen feien. Der dfjarafter, Klima

unb £anbfd)aft, (5efd)id)te liobzn tiefe Spuren aud) in ber üolfsbidjtung 3urüd'

gelaffen.-)

Dritter abfd)mtt

Das (Ent(te{)en öes Dolkslieöcs

IDenn man bie Sangesluft ber oon ber Kultur nod) nidjt berül^rten Dölter

beobadjtet, geroinnt man untDillÜirlid) ben (Einbrud, ba^ bie moberne Kultur

bie Döüer ftumm mad)e. Unermüblid) ift ber Haturmenfd), roenn i!)n bie

£aune 3um Singen treibt, ftunbenlang fingt er fort, oljne (Ermattung 3U fpüren,

unb bie £ieber quellen fd)ier unerfdjöpflid) aus ben Ketjlen. So ettoas !ennt

ber Kulturmcnfd) nid)t mef)r. Die elementare SangesfreubigJeit^) ift il)m ob=

tjanben gefommcn.

1) Sief)c öen flbfd)nitt: IDanöerungen öcr Dolfslteöer.

2) Sief)e b\i flbfdjnilte: <Bcfd|id)te unö üolfsöidjtung unö üolfsart unb
I)oIfsötcf)tung.

3) Der (Beöanfc, öafe öer (Befang tröfte unö erljeitcre, feiert fcf)r oft in Dolfs»

licöcrn toteöcr, 3. B. italienifd): 3r)c, Canti pop. Istriani 1.2. (Biananörea,
Canti pop. Marchig. 8. £tn Dorflieö aus SJ^it^uI fingt roörtltd):

Unö id) finge, finge, finge,

Unö u)ei& xDof)I felbft ntd)t toarum?

Unö id) finge einsig unö allein,

Itur um mid) 3U tröften.

(3tfd)r. ö. 0er. f. Dolfsl. III, 414.) „3d) finge nid)t um öes (Bcfangcs rotllcn, aud)

ntdjt um öes (Beroinnes I)albcr, id) finge, um meine Sd)mer3en 3u oergeffen", bc=
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DcrKruneger ift uncrfd)öpfli(i) in bcrflusöaucr im Singen. Stunbcnlang

fingen biefc Heger einemufifalifd)epi)rafe, öieitjnengerabesufagt^), ofjneitjrer

fatt 3U toerbcn. Der Kulturmenfd) toürbe bas ctoige Singen einer tDeife als läftig

unb langroeilig empfinben, bas (5el)ör ber naturoölfcr ift loeniger üertööl)nt.

HurHaturDÖÜer rnerben bcs ganjcn Segens eines naioen üolfsgefanges

teittjaftig, besljalb aud) iljr Ijeiteres (Bemüt, il)re forgenlofe Huffaffung bes

Dafcins, bas fie roieKinbcr ladjenb erfaffen, besljalb au(i)il)re felbftlofe Si^cube

an bin £iebern, bie fic toie eine gütige ©abe ber Hatur I)innel)men unb fingen.

3e roeiter oon ber Kultur ah ein Dolf nod) ftel)t, befto größer ift feine

Sangesfreubigfeit. So ift berlDenbe, obtool)! mitten unter Üeutfdien moljnenb,

bod) fangesfroljer als biefe, roeil er fid) uriöüd)figer unb freier oon Kultur»

einflüffen geljalten I)at. „XDenn ber löenbe einmal 3U fingen begonnen l)at,

ift er fd)ier unermüblid) , in (Bemeinfdjaft arbeitenb ober aud) com $e\bt I)eim=

fcljrenb, fingen bie löenben gern, ber (Befang ift iljnen ein Bebürfnis."-)

3m 16. 3a^i^^unbert unb u)al)rfd)einlid^ nod) meljr im 1 5. 3aI)Tl)unbert

roar bie Sangesluft in beutfdjen (Bauen eine weit regere als l)eut3utage,

baüon 3eugt fd)on ber in ben Sd)Iu&fä^en älterer £ieber fo f)äuftge f^inroeis

barauf, ba'Q ber Sänger biefes £iebes „nod) mel)r"^), ja fogar „nod) oicl

met)r" fingen roerbe: eine Bemerfung, bie id) in neueren Dolfsliebern nie ober

fi^er bod) l)öd)ft feiten oernommen iiahe. 3n biefem l}inmeis barauf, ba^ ber

Sänger aud) rociterl)in nod) neue £iebcr 3U fingen beabfidjtige, ift ber Betoeis

bafür entl)alten, ba^ bas fingenbe üolf jener Seit mit (Eifer feinen £ieberfd)a^

3U mel)ren trad)tete unb neue (Baben ftets banfbar entgegennaf)m.

€in Blicf in bas Sangesleben ber Haturoölfer mag bie Bebeutung

erroeifen, bie bem £iebe in if)rem Dafein 3ufommt.

£itauer. Die £itauer unb befonbers bie £itauerinnen fingen gern. Bei

ber Ijeim!et)r Dom Selbe in größerer ober fleinerer 3al)I l)ört man fie fingen,

ebenfo aud) unb nod) mel)r bei l)eiterem ITtal)I, bei ber rjod)3eit, Kinbtaufen

unb ber Hrbeitsgefenfd)aft (talkä).") (Begen (Enbe bes 1 7. 3al)rl)unberts (1690)

befprid)t ein Pfarrer bie Dolfsmufi! ber £i tauer alfo: „Sie finb alle Kom=

poniften, bie il)ren £iebern felbften bie IDeife geben, toietDoI fie einige aud) oon

ben Deutfd)en erlernen. Sie finb oon Hatur 3um Singen geneigt unb alfo fd)öne

Musici naturales, toeId)e bie Zuneigung 3um Singen mit auf bie tDcIt gebrad)t." ^)

fennt ein fpanifd)cs Dolfsltcö. (Machado y Alvarez biblioteca lil, 464.) Dcr-

fclbc (Beöanfc crfdjeint audj im portugiefifdjen üoüslicbe (ebenöa).

1) £}übbe»$d)Iei6cn, (Etf)iopicn, 172.

2) Öcrtel, Beiträge 3ur £anöes« unö Dolfsfunöc öes Königreidis $ad)fen88.

3) Soldje FjintDcife finöen fid) 3. B. im flmbrafer Eteberbud) b99 ^o'>i

Bergmann 11.138.331. Bcrgreil)cn !)gg. oon 3 JTieter 107. UI)Ianö, DoIfs=

licöer 717. Böl)me, aitöeutfd)es Cleöerbud), 237. 595. nieöeröciitfdic Dolfslieöer 44.

4) Kurfd)at, (Brommatif 6er IitQutfd)cn Spradjc, 444.

5) Bartfd), Dainu Balfai li, XIl.
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Buig ar cn. „Von tXatur fanften (If)araftcrs," fagt ein Sammler bulgarifdjer

üolfsliebcr^), „bringt öer ma3ebom|(f)c Bulgar fein £eben fern üon frembem

(Einfluß unter emfiger £anöarbeit inmitten feiner Stammesgenoffen Ijin unb

finbet feine €rI)oIung im (Befpräd) mit Jreunben, im (Er3äl)Ien von (5cfd)id)ten

unb Singen von Hationalliebern. IDenn er auf bem (Bebirgc bie fjerbe toeibet

ober fie befucljt, roenn er Ejols fällt, toenn er auf bcm 5elbe pflügt unb gräbt,

wenn er auf ber IDiefc tjeu 3ufammenträgt, cocnn er an Seiertagen unter 5rcun«

bzn im Sd)atten fi^t, befonbers aber, toenn er ben Reigen (choro) tan3t, tjallen

Berge unb Säler Don feinen röoljlflingenben unb ergreifenben ITtelobien toiber."

Serben. „Das qan^e täglid]e Zehen ber ferbifd)en 3ugenb') tft mit

(Befang unb poefie burd)U)oben. Die £ieber finb bie Husbrürfe il)rer (Bebanfen,

(Empfinbungen, t)anblungen, £eiben. Die Spinnftube, bie Bleidje, ber Brunnen,

bie IDeiben für I^erben unb Roffe, bie Sd)tDemme, ber iran3pla^, bas VOei^en'

felb unb bie £anbftra^e bes einfamen IDalbes — alles Ijallt von ben £iebern

roiber. (Befang begleitet jebes (Befd)äft, oft in ber innigften Derbinbung mit

il)m. Der Serbe lebt feine Poefie."

Hlbanefen. „Ilad) unferen Beobad)tungen", fagt ber Balfanfenner

0. fjaljn^), „fingen bie flibanefen mel)r als bie Slatoen. Die auf ber ganscn

t^albinfel be!annten Pferbetreiber oon tEi]ranna brüllen faft toätjrenb bes

gan3en n;agmarfcf)es, unb nad)bem fie im Hadjtlager eingeftellt, geljt ber

Speftatel erft redjt los. Die £apen, toeldje I)inter Hrolona in Kurujelefd)

fi^en, finb aber bie renommierteften Sänger unb 3itl)erfpieler. IDir tourben

cinft üon 30 foId)er £apen brei (Tage lang esfortiert unb !onnten uns nur

boburd) l)elfen, ba^ bie Sänger in bie Dor= unb nad)l)ut rterroiefen tourben.

Unter bem Srupp befanb fi(^ ein befonbers getoedter, männlid)er Burfdje,

mit bem toir gern fpradjen, bod) aud) er beurlaubte fid) oon Seit 3U Seit,

um 3U fingen, unb nad)bem er fid) ausgefungen, fam er uns toieber natje.

3m 3rDeiten Hadjtlager ert)ielten fie einen Ejammel unb IDein, ben nur toenige

Derfd)mät)ten. Dies erregte eine foId)e 5i^öI)Iid)feit, ba^ bie 3üngeren bie

gan3e nad)t Ijinburd) tansten unb fangen, oI)ne 3U fdjiafen."

Das improoifierte Spottlieb ift bei ben Hlbanefen^) eine gefürd)tete IDaffe,

jeber £iebl)aber, ben fein TTläbdjen Ijintergangen, räd)t fid) mit einem £ieb,

bas biefer auf Sd)ritt unb Sritt in bie ©Ijren gellt.

Basten. „Begabt mit lebljaftem (Beift," fo fd)reibt fl. be Quatrefages,

„neigen bie Basten 3U Hederei unb Sd)er3. Der bidjterifdje 3nftinft ift bei

i^nen feljr entroidelt. Bei heften liefern bie Berooljner stoeier Dörfer cinanber

mitunter voaiixe Did)terturnierc. (Ban3e Sage lang forbern fid) bie Stegreif«

1) TDerfooic bei Rofcn, BuIgortf(f)C üolfs6tci|tungen, 19.

2) Sd)rcibt (Ealoj, Dolfslieöcr öer Serben. Heue flufl. I, XXXVI.

3) 3. (B.D. £}al)n, Reife oon Belgraö nai^ Salonif (IDien 1868). S. 238 fl.

4) 3. ©. D. ijatin, aibaneftfd)e Stuöten 11,123.
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bitter bcr hüben fcinbli^en £agcr 3um IDettftrcit I)eraus unb geben in

Derfen Rebe unb Hnttoort."^) Die (Babe ber Stegreifbid)tung i[t unter bcn

Basten fe!)r oerbreitet-), aud) junge tTtäbci)en, toeI(^e bie (Befänge il)rer £ieb«

Ijabcr mit eigenen Derfen erioibern, finb nid)ts Seltenes. (Bruppen oon jungen

Burfdjen unb ITtäbdjen fangen fid) toed^fclfeitig £ieber 3U, toeldie fie gefd)i(ft

ju improDifieren tonnten.

Sübfpanier. Don ber Sangesfreubigfeit unb ber Begabung ber

unteren öoüsflaffcn Spaniens im Stegreifbidjten erjäl^It tDillfomm^), ber

bie iberifd)e {^albinfel 3ujei 3al)re lang burdjftreifte: „Die flrrieros (fo Ijei^en

öic KaratDauenfüf)rer} fi^en meift quer auf bem Pferbe unb oerüirsen fid)

ben langtoeiligen IDeg burd) 3mproDifiercn oon üerfen, roeId)e fie nai) bcr

nXelobie bes 5a»^^'i"90 fingen." „Diefe (5abe bes 3mproDifierens/' fd)reibt

tDillfomm*), „bie btn Berooljnern bes füblid)en Spaniens angeboren ift, ^at

mid) oft in (Erftaunen oerfe^t, 3umal in Hnbalufien^), too fid) bie Bauern

oft bamit bie £angetoeile oertreiben, ba^ fie u3ed)felQ)eife über irgenbein Hiljema

Derfe improoifieren. (Bar nid)t feiten er3ä{)len fid| 3U)ci Hnbalufier, bie fid)

na^ längerer Sirennung in irgenbeinem ®rte röieber begegnen, iljre gegen=

feitigen €rlebniffe in biefer It)rifd)en IDeife, lüie id) felbft oft 3U beobad)ten

(Belegenijeit getjabt Ijabc."

Portugiefen. üonben Bauern Portugals beridjtet berDidjter Hlmeiba»

(Barrett, ba^ fie mit einer ftaunenstoerten £eid)tig!eit improoifierten.^) 3ur

(Bitarre tüirb in Portugal nod) mandjes üoltsliebdjen aus bem Stegreif gc»

fungen, aud) 3U alten £icbern mand) neues Sä^Iein I)in3ugefügt.")

Diefer Überblid über curopäifd)eDöIfer mag genügen. Don au^ereuro»

päifd)en Döltcrn laffe id) l)ier nur einige ausgeroäI)Ite Beifpicie folgen:

Die ITIalaien bcr 3nfel Sumatra bringen alle il)re müßigen Stunben

mit Singen I)in, roobei fie oielc £ieber aus bem Stegreif bid)ten unb fogicid)

anftimmen.") Stunbenlang fingen DI alaien il)re fursen £iebd)en (bie pantüns)

um bielDette aus bem Stegreif.^) (Ein Iieberreid)e5 öolf finb bie Heufeelänber

geujefen. 3unge ITlänner unb IKäbd)en oerfammelten fid) l)äufig abenbs, festen

fi(^ im Kreifc I)crum unb fongen £ieber (hakas) ber £iebe, mitunter aud) bes

1) Revue des deux mondes XX me annee.

2) Franc isque- Michel, Le pays Basque, 290.305.

3) IDtllfomtn, 2 2ai\xi in Spanien 1,187.

4) (Ebenöa 1 , 302 €ine Probe foId)er Unlcrf)altung in üerfen ftef)t ebenöa

II, 129 fl.

5) Die Begabung öer flnöalufier 3um Stegreiffingen ift aufeeroröentlid) , bie

3ugcnö oertreibt ficf) mit 3mpror)ifieren um öie IDettc öie flbenöe. ITtarin, Cantos

IV, 282. 6) flImei6a'(Barrett, Romanceiro I, 9, 10.

7) Bellermann, Portugiefif^e öolfslieöer unö Roman3en, 282.

8) lHarsöcn, Befd)reibung öer 3nfel Sumatra, 209.

9) Zalv'i, d^araftertftif öer öolfslieöer, 62.
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Spottes.*) Bei 6cn (Eingeborenen öcr palau=3nfeln rouröc auf febcs nme
(Ereignis, ja auf alles, roas iljnen intereffant Dorfam, fogleidj ein £ieö gebtdjtet

unb gcfungen; fo tourbe eine IDaffe, öie ein Europäer mitbrad)te, (5egenftanb

ifjrer (5efänge.-) Hu^erorbentlid) fangesfreubig tüaren aud) bic Ureintoofjner

Don Horbmeftamerüa, bic dolumbier, fic toaren im Stegreiffingen ge-

toanbt unb Ijatten ifjre befonbere 5i*eube baran.^) Unter ben afrifanifdjen

(Eingeborenen, bie grofee £iebt)aber bes (Befanges finb, gibt es 3at)lrcid)e $tcg=

reifbid)ter, bie in (Ernft unb Spott alles befingen, roas fiel) itjnen barbietet.

f}icr fann man bas (£ntftel)en ber t)olfsbi(^tung no6) Ijeute b^ohaiiikn.

tXamentlid) bas roeibli(i)c (5efcf)led)t ift oor ber f)cirat befonbers fangcs»

frolj.*) So fdjaren fid) in (Eftlanb an lauen Sommerabenben bie ITIäbdjen 3U»

fammen, um, am IDalbranbe fi^enb, fid) am 3mprooifieren 3U erfreuen. (Eine

fingt aus bem Stegreif uor, bie anberen ftimmen im dljore ein. Derart reitjt

fid) ein £ieb ans anbere.^)

(Ein neues £ieb toar bei btn üölfern im Hlter naioen Haturlebens ein

großes unb coidjtiges (Ereignis: ein neues £ieb 3U fdjaffen galt besljalb als

3iel bes (El)rgei3es aller Sangestunbigen, es toar itjr Stol3, b^n £ieberfd)a^

iljres Stammes mit frifd)en ^ahen 3U bereid)ern. preift bod) fdjon ein alt=

inbifdjer Sänger ooll naioen $tol3es fein £ieb als allerneuftes felbft an.^)

Die lebfjafte tleilnaljme bes Doltes an ben £iebern unb bas rege Derlangen

nad) neuem bilbete einen neuen Hnfporn 3um (Erfinben neuer (Befänge. Heue

£icber Ijaben boppelten Rei3. Seljr Ijübfd) üerleil)t ein eftnif ^er üolfsfänger ')

bicfem (Bebauten folgenben Husbrud:

fluf DOrt neuem, act'gc Sd)tDeftcrti, tDie öie neugctDadjfrten Bof)ncn,

fluf von neuem, nur 3urücfe tDie öie u)eid)gcfottnen (Erbfcn,

Heu gefangen neue IDortc, flusgeftebten 3ol!Q"uisbeeren,

tDürö'gere (Befangesroetfen! Husgerollten fltjornferne,

So finb ncugefungnc IDortc flusgeljülften l7afelnüffe.

(Ein neues £ieb ift bem Singenben ein £ederbiffen, bas ift ber Sinn btefer Derfe.

nid)t feiten toirb inbeutfd)en^), unbaud)intran3Öfifd)enDolfsliebcrn')

ausbrüdlid) betont, ba^ es fid| um ein neuentftanbenes £ieb Ijanble, oielfad)

1) K. Sdjirren, Die IDanöerfagcn öer ITeufeelänöcr. Riga 1856. 5.3.

2) Sempcr, Palau=3nfeln, 105.

3) Bancroft, Native races 1,243,281.

4) (Ergän3cn6c Angaben im flbfd)nitt: „bic Sraucn unö tfjr Anteil am
Dolfsgefang." 5) Deutf(f)c Runöfd)au XXX,211.

6) 3 immer, fl[tinöifd)cs Zebtn, 340. flud) im flltcn iCcftamente rocröen

(öefänge abfid)tlid) als „neue £ieöcr" be3eid)nct.

7) Heus, (Eftnifd)e öolfslieöer, 190.

8) Sorftcr, SrifdieCieölcin, l)gg. DonlKarriage, 197. Des Knaben IDun6er =

l}orn, ^gg oon Crecelius u. Birlinger II, 146. Denus=(5örtlein, I)gg oon
IDalöberg, 167.

9) Chansons du XV siöcle pp. (Bafton Paris 50.
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roirb öcr Begriff „neues £{eb" faft tr)pifd) angetocnbet.^) IKit einem gctöijfen

Scibftbetoufetfcin rüf)men fid) 6eutfd)e Sänger am Sdjiuffe itjrcr Oeöer^), ba^

fie bies £ieb „oon erftcn" „von neuem" gefungen I)ätten, mand)mal toirb

bicfes Umftanbes sroeimd, alfo mit Had)bru(f gebad)t.^)

Um bic 3ul)örer lüftern 3U madjcn, beginnt mand)er Doüsfängcr fein £ieb

mit bcr 51^09^ „tDoIIt itjr Ijörcn ein neues £ieb?" unb Ijebt fdjmunjelnb feinen

Sang an, wenn er geiDaI)rt, toie barauf fid) alles Ijerbeibrängt, um feinem

funfelnageincuen Sang 3U Iaufd)en. Das ift ein Zvid, bin fid) fein Sänger

auf ITteffcn unb ITtärften entgcf)en liefe/) (Eine Bergreit)c bes 1 6. 3cil)rl)unberts

beginnt: „3d) inill ein neioes fingen."^) „3d) oerfünb eud) netoe märe", alfo

fängt ber Sänger üom ©rafen von Rom 3U fingen an.^)

Sel)r 3at)Irei(^ finben fid) bie Jjintöeifc auf bie neul)eit ber (Befängc in

ber DoItsbid)tung ber Bretoncn.^) „J}ört alle, I)ört an eine IDcifc neu (crft

in biefcm 3al)r) erfonnen!" fo unb äl)nlid) I)eben ciele bretonifd)e üolfslieber

an, ©ffenbar erfolgen biefe flnüinbigungen in ber flbfid)t, größere Scilnal)mc

unter ben 3u!)örern 3U erroeden.^)

Die üorliebe für neue £icber mufe in Deutfd)Ianb fet)r alt fein, benn in

einer £ieber!)anbfd)rift aus Kloftcr Benebiftbeuren, bie im 13. 3at)rf)unbert

gcfd)rieben tourbe, befinbet fid) ein Iateinifd)cs 5^üf)lingslieb, roorin es com

tEanse fröl)lid)er riTäbd)en auf bem Rafen I)eifet „ mit füfeem ITtunbe fingen fie

neue £ieber".'') Hud) brüben in 5^Q"fi'eid) cöar man im RTittelalter auf

neue £ieber crpid)t, namentlid) 5^fluen unb I]Täbd)en toaren neuer £ieber

frol) unb fangen fie gern.^°)

3m £iebe ber Sfanbinaoicr toirb oom lodenben (Befang eines IUäbd)ens

ausbrüdlid) betont: fie fang ein neues £ieb.^^) €s lag alfo eine befonberc

Hus3eid)nung barin, roenn Sängerinnen bm Dort)anbenen £ieberfd)a^ burd)

neue (Befänge üermci)rten.

1) ITIctjer, flltgcrmanif(f|c poefie, 563.

2) Dcreinjclt aud] am Anfange: £)eiöclb. ^ff. 135. Sransöfifd): £)aupt, 5'^a'i'

3Öfifd)e Dolfslteber, 164.

3) 3. B. E}eibclberger f}anöfcf) rif t I)gg. oon Kopp 124.

4) £)offmann uon Sallerslcben, ITieöerl. üoüslieöer 19. 26. 113. 125.

5) Böfjmc, flltöeutfd)es £icöcrbud) , 743; äl)nlid) beginnt Ux. 309b. 375. 393.

6) (Ebcnöa 38 7) Luzel et le Braz, Soniou 1,218.

8) €benöa I, 81. 89. 97. 117. 203. 337. 513. II, 4. 82. 198. 268. 276. 296.

Luzel, Gwerziou II, 41. 125. 147. 183. 263. 333. 397. 467. 548. Der gteid}c f}ir=

toeis am Anfang finöet fid) aud) in Oolfslieöern Kataloniens: ITIilä t) 5on«
tanals, Observaciones 163, öesfelbcn Romancerillo 43. 131. 136. 139. 297. 303

392; Bri3, Cansons IV, 51. 167.

9) Carmina burana ed. Sdjmeller tlr. 116.

10) Dames et puceles Qui chantoient chancons noveles Ijet^t es im olt»

fran3Öfifd)en ©cbidjt „La Chastelaine de Saint -Gille". lUid)«!, Pays basque 225.

11) flrtoiöffon, Svenska Fornsanger I, 398. H.
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Unter bcn naturoölfcru ift nid)t nur 6ic £uft am (Bcfange üerbrcitct,

fonbern aud) bie 5äl}igfeit jur freien (Erfinbung Don XDorten unb IDeifen

Dielfad) 3U treffen. (Eine foldje Ieid)te Hrt, (BefüI)Ie in meIobifcf)C üerfc ju

fleiben, ift ben Kulturoölfern gan3 cerloren gegangen. ®I)ne iebe Bilbung

fingen bie Haturmenfdjen, unb nid)t feiten finb it)re IDcifen üoII Klang unb

il)re röortc coli IDi^ unb Kraft.

Korfifa. Die Ü^otenflagen !orfifd)er 51^^11«" entfpringen meift bcr

Anregung bes flugenblids, fie roerben aus bem Stegreif gefungen. (DetDiffe

Sängerinnen, u)eld)e voceratrice fjeiöen, baben befonbere Begabung, iljnen

fällt bas Didjten leidjt. dinjelne errangen fid) burd) \l\x Salent befonbercn

Ruf, fo bie Hngela lUaria (torfifd): Anghiula Maria). ^) Die voceratrice mufe

über (Beiftesgegentöart oerfügen, bmn mitunter unterbridjt eine Begleiterin it)t

£ieb mit einem (Befang, roorauf bie voceratrice in Derfen Hnttöort geben mu^;

aud) fommt es cor, ba^ einer ber S^inbe bes Derftorbenen bem 3uge, b^n bie

Sängerin begleitet, begegnet ober gar mit üerfen il)n Derl)öf)nt'*): bann ocr«

ftel)t es bie Sängerin, mit entrüfteten IDorten unb glü!)enben Derfen feine Kecf=

I)eit unb bie Sd)anbtaten feiner Rngebörigen 3U branbmarten. 3I)re Stimme

cri)ebt fid) 3U eblem patl)0s, if)r £icb toirb 3ur Hnflage gegen bie lUörber.

Huf Korfifa fommen aud) bid)terifd)e IDettfämpfc^) ber ITtänner oor.

3n ben Dörfern forbern fid) Bauern 3um Sangesftreit f)eraus , man nennt bies

„fare il chiama e rispondi". lTlef)rere Stunben befämpfen fid) 3toei Sänger

abrDed)feInb mit Stegreifliebern, bis einer unterliegt. ITIit u)eld)er £eibenfd)aft

biefe bid)terifd)en Sroeifämpfe ausgefod)ten roerben, baoon 3eugt bas traurige

Sd)idfal (Biooanni ITTatteos, bes ausge3eid)neten forfifd)en Sängers, bm ein

befiegter poetifd)er nebenbuf)Ier aus (Eiferfud)t erftad).^)

Huf ber 3nfel Sarbinien toar bie (bäht bes Stegreifbid)tcns oielfad)

bei Hnalpt)abeten 3U treffen, £eute, bie toeber lefen nod) fd)reiben fonnten,

improDifierten flott unb fangen neue £ieber mcifter!)aft, gan3 bem (Befd)mad

il)rcr Dolfsgenoffen angepaßt. ^)

flud) auf bem italienifd)en5eftlanbe roar bas tEalent ber Stegreifbid)tung

bcfonbers in Sübitalien f)äufig, Beroeife bafür lieferten bie r>oIfstümIid)cn

Sängerfefte non piebigrotta bei ITeapel.^)

Bei größeren üerfammlungen ber Bulgaren^) toirb nid)t feiten bcr eine

ober anbere aufgeforbcrt, ein neues (Bebid)t Dorsutrogen. ®ba)oI)I unoor»

bereitet, nimmt er bod) bie (Einlabung an unb bid)tet aus bem Stegreif auf

1) See, Voceri 60. 2) €in Sali bei (Drtoli, Voceri 206.

3) Über foId)c tDettfämpfe fiet)e öen flbfdjnilt: IDcttgef finge.

4) 3- ß lUarcaggi, Les chants de la mort, S. 52. 255 fl.

5) ITtal^an, Reife auf öer 3nfel Saröinien 407ff.

6) tEreöe, Ejeibentuni in ber röm. Kirdje, 11,118. IV, 265.

7) a. Strauß, Bulgarifdjc DoItsöid)tungen, 28.
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irgcnbcin jüngeres (Ereignis ein £ie6, roobei er es mcift einer bcr Dielen be»

fannten Hteloöien anpaßt.

£itaucr. 3|"t bei ben flrbeitsgefellfdjaften ber £itaucr ber altüberlieferte

£ieber[d)a^ burdjgefungen unb er[d)öpft, fo beginnt einer ober ber anb^xe aus

ber mitte ber Hnröefenben unter S(^er3en eine neue Daina (£ieb) fingenb ju

erfinben, roobei bie flnroefenben mittjelfen. Diele foldjer 3mproDifationen

get)en mieber unter, einjelne toerben Dolfslieber.^)

Rinnen. IDenn bei bm (Belagen ber 5i"'^en-) bie eigentlidjen t)oIfs=

jänger enblid) bes Singens mübe, matt unb abgefpannt bie Stimme finfeu

liefen, inbes bie 3ul)örer nod) immer na6) £iebern oerlangten, bann feljitc

feiten in ber Runbe ein neuer Sänger, ber, obroof)! nidjt 3U ben Berufs=

fängern geijörig, bod) mit (Befd)i(f unb Begabung ben angefangenen £ieber=

^abtn roeiterfpann. IDo eben £ieberluft ift, ba fetjlt aud} nie bas (5efd)i(f,

(Befänge 3U erfinnen.

Bas!en. Seljr üerbreitet ift bie ^abe bes Stegreiffingens aud) bei ben

Basten.^)

Don au^ereuropäifdjen Dölferfd]aften mögen \)kx nod) einige nad)=

rid)ten folgen, 3um Beroeife bafür, ba^ bie (habe 3U fingen unb 3U bid)ten

eine oerbreitete (Eigenfdjaft aller HaturDÖIfer ift. Die Sfd)uu)afd)en^), ein

ben Sataren nat)eftel}enber Dolfsftamm im tDoIgagebtet Ru^Ianbs, btdjten

oft unb getoanbt aus bem Stegreif. Die Braut, bie am J)od)3eitstagc oon

il)ren Dertoanbten flbfd)ieb nimmt, fingt babei £ieber, bie fie felbft bid)tet.

Überall Ijört man im Sfd)utöafd)engebiet (Befang. IDenn ein (Ifd)urDafd)e burd)

ben VOalb get)t, fingt er, fobalb ii}n bie Sangesluft anroanbelt, oljne alle Dor=

bereitung bid)tenb ein £ieb 3um £obe bes tOalbes, im Boot auf bem Sluffe

preift er im eigenen £ieb ben Slu^, unb toäljrenb ber Salivt auf ber Zanb^

ftrafee befingt er biefe unb alles, roas fid) auf iljr ereignete.

(Eifrige Sänger unb flinte Stegreifbidjter finb bie Sänftenträger Süb»

inbiens. ITtit £eid)ttg!eit formen fie aus bem Kopfe Derfe auf iljre Kunben,

tnobei fie beren perfönlid|e unb geiftige S^W''' f^^^' treffenb Ijeroorsufeljren

roiffen. tDät^renb fie bie Sänfte tragen, fingen fie forttöäI)renb Spottuerfe auf

ben 3nfäffen, roobei fie mit fdjarfem (Erfäffen feine Sd|tt)äd)en !enn3eid|nen.'^)

Bei ben Karaürgifen improoifiert jeber nur irgcnbtoie gefd)idte Sänger

ftets feine (Befänge nad) ber (Eingebung bes flugenblids.^) Über Ijeröorragenbes

3mproDifationstalent oerfügen aud) bie Berooljner ber £lanos im 3nnern Dene =

1) Kurfdjat, ©rammatif öer Iitauifd)cn Spradjc, 444.

2) Re^ius, Sinnlonö, 127.

3) mid)el, Pays Basque 290, proben 305.

4) Rosfofd)nt), Die IDoIga unb i{)re Suflüffe, 178.

5) (Booer, The folksongs of Southern-India, 181.

6) Raöloff, Proben ber Dolfsliteratur ber türfifdjcn Stämme, V, XVI.
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juclas.^) IDie bas £icö im £ebcn bcr HatutDÖÜcr fpontan als Husbrutf ber

(Empfinbungen , fei es bes fjaffes ober ber Zuneigung, täglid) entftel)t, 3cigt

folgenbe Beobadjtung aus bem £anbe ber ITIpongues in flfrüa. Alles, toas

biefclben erbliden, fe^en fie in Poefie um. flbenbs beim traulid)en 5euer ober

beim luftigen Segeln, fogar mandjmal toäljrenb ftunbenlangen Ruberns, fingen

fie unb erjäljlen fid) im (Befange, oft im tPed) felgefange, roas fie jüngft

erlebten unb roas fie beuten ober tDÜnfd)en. 2^hzv IDei^e roirb oon iljnen

befungen; Dcrftel)t er es, fid) beliebt 3U maü)en, fo loben fie it)n, fonft aber —
unb bas ift meift ber 5qII — fingen fie Spottlieber auf il)n, in benen fie

feine u)irflid)en ober erfunbenen Sorfjeilen geißeln. Ejat erft einmal ber tDeifee

fein Spottlieb toeg, bann oerfolgt iljn biefes £ieb überall, roo er gel)t unb

ftel)t. lOelje i{)m, röenn er feinen Spa^ Derftet)t unb nid)t 3U feinem eigenen

S(i)impfe gute TTtiene mad)t. Die Spottlieber praffeln auf il)n Ijernieber, bis

er fid) nid)t meljr feljen laffen !ann ober bem Sd)er3c mit (Ernft ein (Enbc

bereiten mu^.^) Bei bm Hegern ift Stegreifbid)tung fel)r beliebt 3U £ob

unb Spott, an allem, roas auffällt, übt ber Heger, in (Befellfdjaft fingenb, Kritif.^)

So fönnen bie Sd)U)ar3en ftunbenlang improoifieren, roobei ber I^auptfänger

btn Ders anftimmt unb eine Hn3aI)I dijorfänger in btn Refrain mit einfällt.')

Bei ben I^ereros erfinbet, roenn fie 3ufammenf)oc!en, ftets ein ein3elner Sänger

improoifierenb IDort unb tDeife 3ugleid). Bisroeilen fällt bann ber 2I)or

ber 3ul)örer brummenb unb bes Sängers XDorte roleberliolenb ein.^) Der Spott»

unb Streitluft entfpringen bie 3mproDifationen ber (Esümos.*^) 5üI)It fid)

einer beleibigt, fo läfet er öffentlid) befanntmad)en, bafe er ein fatirifdjcs £ieb

gegen feinen $einb fingen roolle. 3al)Ireid) finben fid) 3ul)örer ein, unb ber

I)erausforberer trägt nun tan3enb nad) bem Klange ber Srommel mit feinen

Hngel)örigen, roeld)e jeben Ders fingenb coieberljolen, fein Spottlieb cor. Der

antoefenbe (Begner antroortet mit gletd)en (Befangen, roorauf fid) bcibe fo lange

mit Derfen befämpfen, bis einer bas le^te IDort bel)ält. Diefer gilt als ber

Sieger im „Singftreit" unb fteljt bei allen £euten in großem Hnfel)en.

Die (Babe 3ur freien (Erfinbung neuer (Befänge, bie ftets bei Haturoölfern

rege ift, erreidjt iljre l)öd)fte (Entfaltung bann, roenn alle Sinne in Hufregung

unb bas Blut in I)öd)fter töallung ift, roenn Seftesfreube unb finnlid)e £iebcs=

regung bie (Bemüter umroirbeln, roenn 3um ?ran3e bie 3ugenb antritt unb in

Pantomimen unb r!)t)tl)mifd)en Beroegungen alle Sinne bis 3ur (Blutlji^e ent=

flammt roerben. Der tlanspla^ ift bie (Beburtsftättc 3al)llofer £ieber. So ift

es bei benHlpenoölfern. „Der S^ansboben, ber lUittelpunft ber Beluftigungen

1) Sadjs, 3n öen £lanos, 64.

2) t)übbe=Sd)Iei6en, (Etfjtopicn, 137ff.

3) tDai^, flntI)ropoIo9ic, 11,236. 4) (Eruif f[]anf , (Bolbfüftc, 281.

5) $n^ Sdjul^e, Pfr)d)oIogtc öer tlaturoölfer, 129.

6) 5rieöric{) IKüIler, Hllg. (Etf)nograp{)ic, 205.
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für jung unb alt, ift bann aud) ber geeignete ®rt, voo aus bem HTunbe ber

beften Sänger eine bunte ITTenge neuer unb alter $d)nabat)üpfln F)erDor[prubeIt.

(Dft ftimmen bie llTufifanten unaufgeforbert „ a neue tDeif
'

" an , tooburd) bas

junge t)öltd)en aufs freubigfte überrafd)t unb angeregt toirb , aud) fogleid) neue

$d)nabat)üpfln ansubringen. Da toirb bann oon ben geroanbteften unb ge»

tDcdteften Burfd)en aus bem Stegreif gebid)tet unb gefungen; ber flugenblicf er»

Ijält I)ierbei feine größte Bebeutung; er toirb oon allen frifd) erfaßt unb met)r

ober roeniger treffenb unb roi^ig befungen."^)

Der tEan3pIa^ ift überall ber (Entftefjungsort oieler Dolfslieber. Rn»

geregt burd) bie Stimmung bes Hugenblids, bie mimi[d)e DarftcIIung ber£iebc

im DoIfstan3e, bie gefungenen £ieber, löft fid) bas bid)terifd)e unb rt)t)tl)mifd)e

Oialent einsciner dänser plö^Iid) in Stegreifgefänge aus, roeldje fofort non b^n

flnu)efenben toieberljolt, oielfad) roeitergetragen unb bcrart ju Dolfsliebcrn

toerben. Beim Sanje im^rantenlanb improoifieren eiujelne tEönäer Sd)naber-

t)üpfl fingenb, toorouf bie 3u!)örer im (It)or einfallen.') 3n ben Paufen bcs

tlan3es im Dogtlanb fliegen oft Stid)elDerfe (meift Pierseiler) Ijerüber unb

Ijinüber , bis ein tlansluftiger mit einem £iebd)en ben HTufifanten ein 3eid)en

gibt, einen neuen Sanj 3U beginnen.^) Huf ben^ansböbentlieberöfterreidjs

improüifierten no(^ 3U Anfang bes oorigen 3at)rl)unberts bie Burfd)en 3at)I«

reid)e üierseiler, roobei aud} ber Spott inücr[en fid) reid)lid) ergo^. Befonbers

toirffamc „(Befe^In" gingen oon IKunb 3U ITTunb.^) 3n ber 3 g lau er beutf(^en

Sprad)infel in ITIäI)ren merben bei btn n;an3unterl)altungen nod) immer neue

Pier3ciler improDifiert, bie, falls fie gefallen, roeiter gefungen unb im (Be=

bäd)tnis ben)at)rt toerben/') Huf bin tiansböben ber Dorffd)enfen bes Böl)mer •

roalbcs gruppierten fid), fobalb ein ^ani oorüber, in ber paufe mel)rerc

Burfd)en um bie lUufifanten unb fangen üolfs^oeifeu, roobei fie neue Sejte

aus bem Stegreif unterlegten.'') Huf biefe Hrt entftanben and) 3at)lrei(^e

fteirifd)e Sd)naberl)üpfl. Die Tttufif nal)m bie oon bem Stegreifbid)ter an*

geftimmte UTelobie auf, unb bas neue Sd)nabert)üpfl rourbe unter £ad)en, I)änbe»

f{atfd)en, Stampfen unb 3aud)3en gleid) gefungen unb getanst.') Huf ben San3«

höben in Kärnten üingen bie improoifierten „(Bfangln" oft ftunbenlang fort.^)

lOcnn in Portugal fid) Burfd)e unb Hläbdjen im Sd)rittan3e einanber näl)ern

unb toieber ausroeid)en unb in grasiöfen Figuren fid) im Sempo ber ®efänge

betoegen, bann erfd)allt aus ber TTlitte ber ^an^enben mand)es neue Sd)cr3'

1) (Bunblad), Sd)naöal)üpfln, 12.

2) f)alm, Sfissen aus Sem Sranfenl^^ö, 76.

3) Dung er, Runöäs unö Rcimfprüdje aus öem Dogtlanöe, LIX.

4) 3isIa = Sd)ottfi), ©fterreid)ifd]e Dolfslieöcr, VII.

5) tDillibalö riTüIIer, Beiträge jur Dolfsfunöe öer Deutfdjen in mä{)rcn, 418.

6) 3ofef Ranf, Aus öem Böl^merroalöe, I, 39.

7) anton tDerle, Hlmraufd), 480.

8) 5ran3isci, Kulturftuöien über Dolfslcben ufto. in Kärnten, 5.
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unb SpottIie6d)en, unb jeber HugcnblicE bringt einen fri|d)en Dicr3cilcr (quadra).^

Bei ben tE|d)ed)en roerben 3um iLan^e mit Dorliebc luftige Üier3eiler im»

proDifiert. Burfd)en, bie im (Erfinben foId)er £ieber flinf unb toi^ig finb, tüurben

überall begeljrt unb gern gefel]en.^) Beim tran3c entfteljcn oiele ber gried)if d)cn

3tt)ei3eiler (Diftid)en).^) 3n ber Bretagne courben üiele neue £ieber beim

2an3c gcbid)tet unb gleid) gefungcn, unb 3tDar ge|d)al) bas alfo: ein befannter

Sänger, ber 3ugleid) btn Dortän3er fpielte, u)äl)lte fid) eine fln3al)I (Bcl)ilfcn,

bie er als IKitarbeitcr fid) 3ur Seite ftcllte. HIsbann begann er bm erften

öcrs fingenb 3U bilben, fobalb er U)n DoIIcnbet Ijatte, roiebertjolte er iljn, bann

roieberl^olten il)n bie lltitarbciter, bamit ber Dorfanger ITIu^e Ijatte, bm näd)ftcn

Dcrs 3U fu(^en. 3ft eine StropI)e fertig
, fo überlegt ber Dorfanger ben Beginn

bes näd]ften (Befe^es, toobci er, falls il)m nid)ts Selbftänbiges einfällt, an btn

legten Ders ber oollenbeten Stroplje anfnüpft. 3ft ber Dorfanger ermattet,

fo fül)rt fein nädjfter (Beljilfc btn (Befang fort, bis bas (ban^e Dollbrad)t ift."^)

Beim(Ean3e cntfteljen oicIe (Befänge ber Sübflausen, 3,B. ber ITtontencgriner.

„3m Reigen fingen Burfd)en unb TITäbd)en 3ufammen, unb an ber Did)tung

beteiligen fidj beibe (5efd)led)ter. Der Reigenfüljrer ober bie Reigenfüljrerin

ftimmt il)r £ieb 3eile für Seile on, ber Reigen raieberljolt bie IDorte, unb fo

erlernt man dn £ieb unb bringt es unter bie £eute."^)

Bei jeber folgen Sdjöpfung neuer £ieber entfteljen IDort unb tDeife gleid)»

3eitig: fei es, ba^ ber gefunbenc Sejt an oorljanbenc lOeifcn angeleljnt, fei es,

ba'Q IDort unb IDeifc neu gebilbet toerben. 3ß^^i^fans laffen fid) IDort unb

IDeife eines Dol!cs niemols trennen. Sie geljören 3ufammen, rote fic oon

Anfang an 3ufammen cntftanbcn. Da^ RTeloöie unb (Eejt eines Doltsliebes

untrennbar cerbunben finb, betoeifen bie €rfal)rungen, toeldje getoiffenljafte

$orfd)er beim Hufßeidjnen üon Dolfsgefängen ber üerfdjiebenften Döl!erfd)aften

gemad)t I)aben, Übereinftimmenb erflärten bie Sänger unb Sängerinnen, fie

feien unfäljtg, £ieber ju bütieren ober aud) nur ridjtig Ijersufagen; als fie

fangen, fielen it)nen bagegen bie £ieber ot)ne RTülje ein. „(Eine Sängerin,

u)eld)e bie RTelobie feft unb treu in iljrem (Bebäd)tnis betüol^rt, bringt aud)

einen guten Sejt", bemerlte parifius bei feinen Sammlungen inberHltmarf.^)

„Sie (bie Dol!sfängerinnen) tonnen ein £ieb faft nur rid)tig fingen unb laffen

ftcts beim I^erfagen einselne Derfe ober Stropl)en roeg" (Rnl)alt).') „(Dl)ne

1) 3ettfd)rttt öcs Derdns
f.

öolisfunöc, XU, 350, 351.

2) £)clfcrt, bei DIad), Die €ed)O.SIatDen, 202.

3) ITTarccIlus, Chants du peuple en Grece, 11,391.

4) (Efjampficurt), Chansons pop. des provinces de France, XIV.

5) 3citfd)rift öcs Dereins für DoIfs!unöe, V, 211.

6) parifius, Deutfdjc Dolfslieöer, in öer flitmarf unb im iriagöcburgifdjcn ge»

fammcit. (Erftes f^eft. (nier)r ift nid)t erfd]ienen.) 7. tDcitcrc Seugniffc bei 3oI)n

ITtcicr, Kunftlieöcr im öolfsmunöc LXXVII.

7) Sieölcr, öolfsreimc unb Dolfslieber in flnl)aIt»Dcffau, 137.
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3U jingßti, toarcn fic oft iüd)t imftanbe, bic löorte überall ansugebcn, fingenb

aber fogleid)", fagt Ditfurtlj oon feinen fränüfdjen Sängerinnen.^) Bei ben

XDenben beoba^tete ein(BeiftIid)erfoIgenbes: „Da3u, ein Dolfslieb f)er3ufagen,

bringt man nicmanb, bas ift ein Unbing, aber erflingen nur bie erften Sönc,

bann folgen üerfe, Stropljen, £ieber eines nad) bem anberen."^) „€in fllpen=

fänger toärc nidjt imftanbe, bie IDorte eines £iebes Dorsutragen, oljne fie 3U

fingen."^) flis Bobenftebt*) ruffifdjen Solbaten, tneldjc foeben einige Dolfs»

lieber flott gefungen Ijatten, bieSejte abfragen toollte, brad]ten fic feinen Ders

Ijeraus. „Jjerr"! l)ub enblid) ber eine an, „tjerr, foId)e Sadjen fann man nidjt

l)erfagen, bie muffen gefungen roerben." (Eine ät)nlid)e flnttoort erteilte

bem tosfanifdjen Sammler Sigri^) ein bäuerlidjer (Betöä!)rsmann: „Soettoas

mu^ man fingen, I)erfagen fann man bas nidjt." €ine Sängerin geftanb er-

rötenb, ba'^ bie £ieber ifjr gar nidjt einfielen, toenn fie biefelben nidjt finge.

(Ein anbercr italienifd)er I)oIfsIiebforfd)er, ITtarcoalbi''), bemerft oon ben

£anbleuten feines J^eimotlanbes , ba^ fie roof)! im (Eifer bes Singens fjunbert

unb met)r Stropfjen im (Bebäd)tnis Ijaben, u)äl)renb fie fid) nur fel)r tüenigcr

entfinnen, roenn fie bie £ieber ausrocnbig fjerfagen toollen. „So fcft ift ber

(Bcfang mit bemüerfeoereint, bafe ber eine ben anberen in tounberbarer

IDcife unterftü^t." Soroeit Tftarcoalbi. Ruberen italienifd)en 5o^f<5)ei^n ift es

nic^t beffer gegangen, voex bas Dolf nid)t beim Singen belaufdjte, ber fanb

nid)ts.^) Huf feinen Reifen in (Driedjenl anb traf lllrid)s^) einen ISirten, ber

ein Dolfslieb fang. HIs er iljn fragte, toie bas £ieb laute, bas er foeben ge=

fungcn, rou^te fid) ber nTonn bes IDortlauts nid)t mef)r 3U entfinnen. flis

IDuf Stepl)anotDitfd)^) feine baf)nbred)enbe ferbifd)eüoIfsIieberfammIung 3U»

fammenbrad)te, bereiteten il)m bic Dolfsfänger besljalb gro^e Sd)tt)icrigfeiten,

U)eil fic nur im 3ufammenf)ang bie £icbcr fingen tonnten unb nid)t imftanbe

roaren, Seile eines Dolfslieöes il^m 3ur nieberfd)rift I)er3ufagcn, „IHit foId)en

Dolfsfängern l)atte id) mand}inal meine Hot", fcuf3t IDuf. flnläßlid) feiner

Huf3eid)nungcn oon Polfsüberliefcrungen unter ben türfifd)en Stämmen
Horbafiens bemerfte ber Petersburger flfabemifer Rabloff^"), ba^ ber Dor=

trag ber Dolfsgefänge beim Singen ftets flott oon ftatten ging, roäfjrenb er

1) Ditfurtf), Sränftfcf)e Dolfslicbcr, li, XXXVIII.

2) Pfarrer tDaltljcr in IDuttfcs fädjfifdier üolfsfunöc, 322.

3) l7auffen in öer 3citfd)rift öes Dereins für Dolfsfunöc, IV, 17.

4) Bobcnftebt, lEaufcnö unö ein Zaq im ©rient. S.a., 111,105.

5) Rubicri, Storia della poesia popolare italiana, 462,463.

6) Somborn, Das Dcneßianifdie Dolfslieb, 13.

7) nigra, Canli popolari de! Piemonte, 9. Archivio per lo studio delle

tradiz. pop , II, 503.

8) Ulridjs, Reifen unb So^fcfjungen, 1,133.

9) rOoIIncr, Unterfudjungen über ben Dcrsbau ber fübflaroifdjen Dolfsliebcr, 19.

10) Rabloff, Proben ber Doltslitcratur ber türfifdjen Stämme Sübfibiriens, V, 19.
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fofort ftodte, fobalb ber Sänger ein £ie6 öifticren [ollte. Dem (Eftcn^) ift £ieö

unb ©efang nur ein Begriff, er Ijat besljalb für beibc nur bas eine IDort

laulma als Benennung.

3n ber Bretagne ftie^ Dillemarque beim Sammeln feiner Dolfslieber fel)r

I}äufig bk Beobad)tung auf, ba'^ ein Sänger oergeblid) oerfudjte, üerfe aus

bem (5ebäd)tnis Ijersufagen; fic fielen iljm erft ein, als er bas betreffenbe

£ieb 3U fingen anfjob.^)

Sobalb eine Sängerin 3U fingen anfing
,
fielen if)r untoillfürlid) aurf) foldje

£tcber ein, oon bencn fie oortjer nid)ts mu^te. Diefe toid)tige Beobadjtung

mad)te Prof. tjauffen in ber Sprad)infel (Bottfdjee: „toie oft nerfidjert eine

Sängerin, ba^ fie bas (betreffenbe) £ieb nid)t !enne; fobalb fie aber 3U fingen

anfängt, löft fid) bas ganse £ieb oljne Stoßen unb Saubern Don itjren £ippen

los. Sie fingt fdjcinbar gans unbetou^t." ^) €inen ?Iejt tjersufagen fällt

bem £itauer fdjtoer, (Eejt unb IDeifc finb fo eng oerbunben, ba^ er bas £ieb

unroillfürlid) 3U fingen anfängt.^)

3m Dolfsliebc tritt eine feftumriffene Diditerperfönlidjfeit niemals Ijeroor:

bas £icb ift alles, fein Sdjöpfer nidjts. Ulan fennt bie mciften Derfaffer

biefer £iebcr nid)t, bas fingenbeDoIf nimmt aucf) gar feinen Hnteil an il)nen^),

it)m genügt es , ba^ bie £ieber ba finb.^) Dercin3elt erfd)einen u)oI)I im beutfd)en

unb aud) imfransöftf^en unbbretonifd)en^)üoIfsIiebemeiftinbenSd)Iuö=

Derfen flnbeutungen barüber, loer bas £ieb „neu gefang", „erftmals fang"*)

ober toic fonft bie IDenbungen lauten.*') Aber au6) biefeUlitteilungen finb unfidjer,

gan3 allgemein gel)alten, oielfad) abfid)tlid) ironifd) gefärbt, fo ba^ man nur

in feltenen 5äIIen aus itjnen auf b^n Staub unb Beruf bes üerfaffers fdjlie^en

fann. Das eine lä^t fid) aber aus foId)en Hutormarfen ernennen, ba^ oielfad)

fc^on bei ber Sd)öpfung ber £ieber mef)rere Perfonen beteiligt toarcn.^")

1) Dcutfdjc Runbfd)au, XXX, 218.

2) Dillemarque, Bar3a3 = Brei3 I, LVIII.

3) I^auffcn, Die Sprad)infcl <Bottfd)ec 164.

4) Heiner, Dainos54. 3eitfd)rift für oerglcid). £itcraturgcfd)td)tc IT. 5-1.273.

5) Dunger, Runöäs unö ReiTn[prüd[}e XL.

6) Bretonifd)e Sänger unö Sängerinnen, nad) öen Dtd)tcrn öcr von if)ncn ge=

fungenen üolfslieöer befragt, erflärten: „tDtr fjaben öie £ieöer Don öen alten £cutcn

gelernt, tDer fie geötd)tet I|at, öastoct^ nur (Sott." £u3el et Ic Bra3, Sontou I, XXV.

7) £u3cl et le Bra3, Sontou Brei3=33cll, 142. 168. 199. 11,192. 3n öcr

brctontfd)en Dolfspoefic fommt öer fonft fcllene 5^11 oor, öa§ Derfaffer fid) 3U

Anfang 6es £icöes il)rer Sd)öpfung rübmen: cbenöa 1,185.

8) flmbrafer £teöerbud), l)gg oon Bergmann, 109.

9) Ilad} ©arcin öe ^afft), Allögories, recits po6t. 539, feilen foldje Der»

fOffernennungen am Sd)Iuffe aud) in £icöern öer I)inöus oorfommen.

10) Belege: J7rufd)f a = tEotfd)cr, Deutfdje DoIfsUeöer aus Böf)mcn 191. J)etöel»

berger £ieöcri)ff., l)gg. oon Kopp, 124 (3tDet Reiter). Itieöeröeutfdje üolfs»
licöcr 37.41.87. (Sroei Derfaffer) 69 (Drei £anösfned)te).

Bötfei, Ptiidiologie öer DoIfsMditung. 2. Hufl. 3
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(Es liegt alfo aud) 6cm Dcrfaffer ni(^ts baran be!annt 3U toeröen
,
ja oiel»

fadj, u)o nod) frifdjer Dolfsgefang in abgelegenen £än5ern quillt, oerbergen

fid) bic (Erfinöcr neuer lEöne unb £ieber abfid)tlid) unb oerleugncn i^r tDer!,

IDic crflärt fid) bicfes $^ilUn jeber Didjter» unb Sängereitcüeit? Hun,

bie Sadje ift gan3 einfad) pfr)d)oIogifd) 3U crflären aus bcm 5eI)Ien eigenen

Sd)aftensbetDu^tfeins bei ben üolfsfängern. Sie erfinben nid)t, um etroas

Heues 3U bieten, toie es ber Kunftbid)ter beabfid)tigt, fonbcrn fie fe^en nur

fort, roas Dor it)ncn ba war, fingen neue löeifen 3um (Erfa^ für oergeffene

alte: fie finb alfo nid)t Heufc^öpfer, fonbern nur 5oi^tfe^er.

tDie bie Blume erblül)t, nid)t für fid) ober um it)rer felbft toillen, fonbern

nur ein befd)cibcnes (Blieb im Kran3e it)rer $d)U)eftcrn ift, entftet)t aud) bas

Dolfslicb, nur um gefungcn 3U ujcrben unb Ejersen 3U erquiden, gleich fo Dielen

£iebcrn oor unb nad) il)m:

Das lieöli ift errunncn

rOtc I)ol6crbIuft,')

fagt ein öoltsliebfänger bcs 1 6. 3ai)ri)unbcrts ebenfo finnig als treffenb : al)nungs=

los roie bie Pflan3e il)rc Blüte, !)at bas bi(^terifd)e (Bemüt fein £ieb ge3citigt.

tDie ein Doltslieb burd) bas 3ufammenroirfen mel)rerer Sangesfunbiger

fid) bilbet, bauon roirb uns Kunbc aus Suomis =£anb (^innlanb), einem ber

toenigen (Bebiete (Europas, wo fid) nod) nad} bem (Era)ad)en ber ooIfsfunb=

Iid)en 5oi^fd)ung eine Icbensfäl)ige, triebträftigc I)oIfsbid)tung oorfanb. Beim

Sd)affenber finnifd)en")DoItsIicber (Runen) finb faftburd)tDeg3tDei Sänger

tätig. Diefe fi^en cinanber gegenüber, reid)en fid) bie ^änbe, unb unter ftetem

Dor= unb Rüdroärtsbeugen bes ©bcrförpers beginnt ber (Befang fo, ba^ ber

tjauptfänger , ber begabtere, naä) einer einfad)en, I)ertömmlid)en IDcife ben

erften üers improoifierenb fingt, ber oom 3rDeiten Sänger, feinem (Bcl)ilfen,

abgefd)Ioffen unb roicberi)oIt roirb. (Ein finnifd)es Dolfslieb beseugt biefe

eigentümlid)e Art bcs Did)tens^):

Komm 3U einer bcitern Arbeit,

Bruöer, lafe uns Runen öid)tcn,

5rol)« £ieöer lafe uns fingen,

Za^ öie Kantele ') erflingen;

£egc öeine ^anö in meine,

3d) leg meine ?ianb in öeine.

Daburd), bafe ber (Bel)ilfe ben erften Ders oollenbct unb toiebcr^olt, gewinnt

ber ^auptfängcr 3eit , um fid) ouf ben folgenben Ders Dor3ubereiten. So mad)en

1) Uf)Ianö, Oolfslieöer, Hr. 346.

2) Kantcletar überf. non Paul VIII. (Eomparctti, Der Kaleoala (öcutfdie

Übcrf.) 65ff. Rc^ius, Sinnlanö, 126.

3) Kanteletar 6.

4) Die Kantele ift ein ftnnif(f)cs Beglettinftrumcnt, öas beim (Befang auf ben

Knien bes Sängers lag.
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fic's Don üers 3U üers, in ernfter feicrlidjcr Haltung bas neue £icb toeitcr»

fpinncnb, inbcs bie3ul)örer fid) [d|toetgcnb um ftc brängen unb mit gefpannter

flufmcrffamtcit iljnen Iau[d)cn. So Ijat fid) bie Sangesart in ^innlanb bis

auf unfere ?Eage Ijcrab fortgcpflanst, im ruffifd)cn Karelien follcn ^cute nod)

bic ftnnifd)en t)oI!sfänger 3U stocien fingenb £ieber fdjaffen.^)

fluf 3slanb tDe(^fcItcn ebenfalls stoei Sänger beim öortragc ber Dolfs»

lieber ab^), unb bei ben Ditl)marfd)cn roar es Braudj, ba^ ber Porfinger

beim Q^ons fid) bisroeilen einen (Beihilfen 3um Singen u)ät)Ite.^) Da^ mandje

Doüsliebcr oon meljreren liebbegabten £euten juerft gefungen ujurben, baüon

geben bie Sdjlu^ftroptjen berOeber felbft Kunbe. <E\n altes beutfd)es Dolfs»

lieb^) nennt „3tr»en reuter gut" als Derfaffer, ein anberes „troe Kramerjungen",^)

Drei £anbsfned)te fangen gcmeinfam 3U IKagbeburg ein neues £ieb.^) Sroci

junge 3ägerburfd)en befennen fid) 3ur Dcrfafferfd)aft eines t)übfd)en 3ägerlieb»

Icins.^) „Sroen Sd)tDi3erfnaben" fangen il)r Sonberlieb "'), inbes ein lOanber»

lieb ous ber Kct)Ie 3tDeier luftiger Burfd)en") 3uerft erfd)ant. Hud) fran3Ö =

fifd)et)olfsIieber finb oon met)reren gefd)affen roorben; fo l)aben brei fran3ö»

fifd)c (Trommler gemeinfam it)r £ieb gefungen ^^), brei Ulatrofen t)aben ein anberes

fran3Öfifd)es Dolfslieb in (Bcmeinfd)aft oerfa^t"), ein £ieb aus ber Pcnbee

erfanben brei junge Re!ruten/') Diefes Sufammenarbeiten mel^rerer Sänger 3ur

S^öpfung neuer (Befängc, roobei jeber fein Beftes 3ugibt, ift banad) eine oer»

breitete, bem unpcrfönlid)en, aller 3nbiDibuaIifierung abI)oIben Doüsgefang cnt»

fpredjenbe Sd)affensart.

„Der eine fingt ein £ieb, ber anbere üerbeffert es, ber britte fügt ein paar

Derfe I)in3u, unb fo geftaltet fid) 3ule^t ein abgerunbctes (Ban3es baraus."

So entftel)t bas Dolfslieb ber Kofafen.^') SoId)c 5tüd)te gemeinfamer Arbeit

mögen aud) üiele er3äl)Ienbe Doüslieber ber Bretagne^*) fein: bei ben länb»

liefen Hbenbuntert)altungen er3äl)It einer etne(Befd)id)te, ein 3roeiter gibt ettoas

3U, auf einmal l)ei&t es: „la^t uns ein £ieb barüber fingen!" Unb flugs gel)t's

ons H)er!: ein (Erfal)rener I)ebt an, bie übrigen U)ieberI)oIen bie Stropt)en,

1) Refills, 5ittnlan6 , 125.

2) Stcenftrup, Vore folkeviser, 86.

3) tleocorus, Ijgg. öon Dal)lmaun, 1,178.

4) £)ciöelbcrger £ieöcrl)anöfd)r ift , I|gg. oon Kopp, 124; ogl. 114a.

5) Uf)!anö, Dolfslieöer, Yiv. 79 a.

6) £ilicncron, Ejtftor. Doüslieöcr, IV, 517.

7) (Er! = Böt|mc, £ieöcrf)ort, 111,314.

8) tEobIcr, Sdjtoeiscr. Dolfslieöer, 11,69.

9) Ditfurtf), 5ränfifd)e Dolfslieöer, 11,233.

10) Sdjeffler, Sransöfifdje Dolfsöidjtung , 11,255.

11) Bujeanö, Chants et chansons pop. des provinces de TOuest, 1,287.

12) Srebucq, La chanson populaire en Vendee, 190.

13) Boöenfteöt, lEoufcnö unö ein lag im Orient. 5. flufl. 1,31.

14) (Eljampf Icuri), Chansons pop. des provinces de France, XIV.

3*
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fein nad)bar fc^t bas £icb fort, abermals toieberljolt ber (It)or bas (Bel)örte,

bann fätjrt ein neuer Sänger fort, unb [o entftel)t ein neues £ieb. 3u Beginn

eines bretonifdjen üoüsliebes befennen fid) jiDei junge £eute als üerfaffer.^)

Hufeerorbentlid) erleid)tert toirb biefes (Erfinben neuer öolfslieber babur(^,

ba^ fid) imüoüsgefange allmäljlid) getoiffe fefteSormen unb Stjpen eingebürgert

unb ebenfalls beftimmtc (Brunbsüge ber TTIelobien fid) I)erausgebilbet I)aben, an

rDeId)c ber neufd)affenbe, falls il)m befonbere (Baben mangeln, fid) anlel)nen fann.

$oId)e feft[tel)enben 5ormcn laffen fid) bei oielen üölfern erfennen, in geroiffen

Doüsliteraturen übertoiegen beftimmte Dersarten, 3.B. ber „poIitifd)eDers"

(15 Silbler) ber neugried)en, ober $tropI)enformen (3. B. bie Ottave rime ber

3talicner), aber aud) bas ITTaterial, roas fid) an tr)pifd)en Hnfangsformeln,

tDenbungen, Beitoorten, 3al)Ien im £aufe ber Seit l)erausbilbete, ift beträd)tli^.

Das Dort)anbene Sangesgut früt)erer Generationen coirft alfo anregenb

fort. Hur in biefem Sinne !ann man oon einem „bid)tenben Dolfsgeifte"

fprcd)en unb lä^t fid) bie 3ufammenfaffung ber ein3elnen bid)tenben
,
fingenben

unb mobeinben Kräfte unter einem foId)en Begriff red)tfertigen.

So u)ir!t 3. B. bie oon alters l)er üblid)e Sangesart bes Sd)naberl)üpfels

nod) immer in ben HIpen fort, unb neue Dier3eiler nad) bem ITtufter ber

£ieber alten $d)Iages entftel)en bort nod) immer.^) Sd)afft ein 3nbianer neue

£ieber 3U (Ef)ren I)erDorragenber Krieger ober 3um flnbenfen eines merftoürbigen

(Ereigniffes, fo tDeid)en fie nur roenig com allgemeinen (EI)arafter ber

bereits be!annten IDeifen ah.^)

Hus bem Stoff eines £iebes unb ber Hrt feiner Bearbeitung laffen fid) öfter

Sd)Iüffe auf bie J^ertunft ein3elner £ieber 3iel)en.

So gibt es Dolfslieber, bie unbebingt am TTIeerc unb inmitten einer Be*

DÖÜerung oon Seeleuten entftanben fein muffen. (Es toeI)t in biefen öoüsliebern

Seeluft. J)ierl)in get)ören bie oerbreiteten (Er3äl)Iungen oon ro unb erbarer

Rettung Sd)iffbrüd)iger. tlur ber Seemann oermag foId)e il)m oertraute

Stoffe 3u Dolfsliebern 3U geftalten.

(Eine größere (Bruppe fold)er Seegefd)id)ten be!)anbelt bie (Erlöfung bes oon

ber t)ungrigen Sd)iffsmannf d)aft als Sd)Iad)topfer ausgeloften Kameraben. Der

€t)p biefer Seero mausen, beren geroi^ oiele unter bem Sd)ifferoolf im Um=

lauf röaren, ift bas portugiefifd)'eüoIfsIieb DonbemSd)iffeKatI)arineta.*)

Padenb fd)ilbert es bie Seelenqualen bes oon ber eigenen I)ungernben ITrannfd)aft

als Sd)Iad)topfer burd)s £os beftimmten Kapitäns. Hngftlid) fpäl)t ber bem

1) £u3cl et Ic Bras, Sontou 1,184.

2) 3eitfd|rtft öcs Dcreins f. üolfsfunöc, IV, 11.

3) Bafer, Über öic ITTufif öer noröamcrtfanifdjcn IDilöcn, 4.

4) £)aröung, Romanceiro portuguez, 1,21— 30 (4 tEejte). Puymaigre
romanceiro, 29ff., 173. 3n ber DoIfs6id)tung öer portugtefen rDcI)t eine fräfttge

Secbrtfe, bas ITteer erfcf|eint aud) in oiclen Dierseilern (cantigas) ötefes Dolfes als

^intcrgrunö: Archivio per lo studio delle tradizioni pop., 1,283.
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gräfelid)en (Tobe (Betoeiljtc nad) Rettung aus, immer toieber ruft er 3um TTTafte

l)inauf unb fragt ben Poften, ob £anb in S'iäjt fei, inbes im ^intergrunbe be^

reits bie üom junger gepeinigten ITtatrofen bas lUeffer fd)Ieifen. So ruft er empor

unb lugt aus nad) ber erfet)nten f^ilfe, bie nod| immer nid)tnal)en roill. 3mmer
näljer fommt bas Derberben, ba im legten Hugenblicf erfd)eint bie erfeljnte

Küfte, ein IDunber ift gefdjel^en, unb ber gerettete Kapitän lanbet unoerfe^rt

mit ben (Befäljrten im fd)ü^enben Port.

(Ein £ieb, bas fo mitten im Zehzn ber Seeleute ftetjt, mu^ aud) aus $ee=

mannsmunb 3uerft erflungcn fein. €in 3ufaII ift es fidjer nid)t, ba^ bie beften

unb 3at)Ireid)ften tEejtc biefes ergrcifenben Seefaljrerliebes auf ben 3nfeln ber

fl3oren^) unb bes flrd)ipels oon tTtabeira^) entbedt tourben. Diefer ergreifenbe

Stoff I)at aud) in Dolfsliebern ber Katalanen^), prouencalen^), ber^tan*

3ofen''), ber Brctonen®), ja fogar im I)o!)en Horben bei ben 3slänbern'')

unb HortDegern^) feine (Beftaltung gefunben.

tDieber anbere $eegefd)id)ten beridjteten non üerftodten Sünbern, bie auf

bem nicerc oon bec göttlid)en (Beredjtigfeit rounberbar ereilt rourben, bas

Tlteer toeigere fid), foId)e Bö[eu)id)te 3U tragen, unb rul)e nid)t eljer, bis es

fie üerf(^Iungen l)abe. (Ein fd)U)ebifd)es Dolfslieb^) gibt biefer Rnfd)auung

braftifdje (Beftaltung. IDie im Sd)ifferglauben bas getjeimnisDoIIe XTteer mit

IDunbern aller Hrt beDÖIfcrt ift, fo fpiegelt fid) aud) in Dolfsliebern feefat)renber

Hationen biefe Poefie ber IDellen roiber. (Eine englifd)e Dolfsballabe'") er=

3ät)It ben Untergang eines ftattlid)en Sd)iffes, bas mit ber gefamten ITTann=

fd)aft fpurlos in bm ßluien nerfanf. (Eine lUeermaib mar ben unglüdlid)en

Sd)iffern auf {)ot)er See erfd)ienen unb l)atte il)nen bas f)eran3iet)enbe Derberben

funbgetan, IDeI)e bem, ber foId)e Dor3eid)en fd)aut, fein Zehen ift oerfallen.

3n IDetterfturm unb tobenber 5Iiit treibt aud) ber Teufel fein IDefcn. Dor

bem mit ben IDellen ringenben THatrofen taud)t ber Böfe plö^lid) aus (5if(^t

1) Braga, Cant. pop., 285—298,425 (5 tte^te).

2) fl3eDeöo, Romanceiro do Archipelago da Madeira, 238—243 (3 €cjtc).

3) Bri3, Cansons de la terra, IV, 33.

4) flrbaub, Chants pop. de la Provence, 1,128.

5) Das fron3öftfd)C £ie6, öas I)terl)cr gel}ört (3 (leite bei Rollanö, Recueil

1,301—303), ift [tarf öerblafet. (Einen fritifd|cn Scjt F)at Doncteur, romancero pop.

243ff. gegeben.

6) £u3el, Gwerziou, II, 183.

7) Islensk fornkvaedi ved Sv. Qrundtvig og Jon Sigurdsson, I, 29ff.

rOilla^cn, Hltislänö. üolfsballaben, 7.

8) Sopfjus Bugge, Norske folkeviser, Hr. 17. IDarrens, HortDegifdje Dolfs»

lieöcr, 120. Dänifd) finöet fid] 6ies £kb a\i\ einem fl. Blatte aus bem 17. 3'il)i''=

l)unöcrt. TDarrens, cbö. 391.

9) ino{)ni!e, Dolfslieöer öer Sd)rDc6en, 1,26. IDarrens, Sd)U)e6if(i)c üolfs«

lieber ber öor3eit, 2l6ff.

10) (If)ilb, English and scotish populär ballads, IX, 148 ff.
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unö Sdiaum empor unb ocrfpridjt iljm ötc Rettung , toenn ber il)m feine Seele

öerfd)reibe. Der Seemann roeift ben Derfudjer ab unb geljt erlöft 3um Jjimmcl

ein (Kataloni[d)es Dolfslieb).^)

So bcl)err[d)t ber (D3ean unb feine geroaltigc Poefie bie Sinnes, unb Sanges*

art ber Küftenbcoölferung unb begünftigt bas (Entftetjen eigenartiger See»

mannslieber. Die Beröoljner ber Sdjären befi^en eine $ülle foldjer £ieber

DoII bid)terifd)er Sd)önt)eiten.') Der I)ori3ont ber Sdjifferbeoölferung ift ein

anberer als ber ber Betool)ner bes Binnenlanbes. Das geljt fo roeit, ba^ binnen»

Iänbifd)e Doüslieber, bie fid) an ber See einbürgern, bort einer Umgcftaltung

unter3ogen unb bm ceränberten üerljältniffen angepaßt tuerben.-')

(Ein gan3 anbcres Bilb bes lUeeres erfdjeint in ber DoIfsbid)tung ber Süb=

länber, 3. B. ber3taliener. Hus Dielen ber leidjten, 3ierlid)en italienif djen

£teber toeljt uns bie milbc £uft bes tiefblauen Hbriatifdjen Bteeres entgegen,

tDO anbers tonnte bas Sd)ifferlieb mit bem Ieid)tl)infd)tDcbenben Refrain ^ibelin^)

entftanben fein als in fd)aufelnber (Bonbel auf italienif(^er See? Das ift

füblid)e £anbfd)aft, füblidje Sonne unb füblid)er tDinb. tDenn man mit froljen

(Befellen nnb ijeiteren Iltäb(^en auf Ieid)ter Barte über fdjimmernbe, leis be=

toegte 5Iuten fäljrt, bann flingen foldje lodenben, melobifd)en £ieber erft fo

re(^t, — im norbifd)en Hebel oerftetjt man fie nidjt. Soldje fonnige Sd)iffer=

bid|tung at)nt nid)t bie S(^redcn bes aufgeregten ITteeres, fie fennt alfo aud|

feine ^abeltoefcn, bie bem IKenfd)en gefätjrlid) toerben. Destjalb ift fie gan3

erfüllt Don £id)t unb flangDoUcm lDol)lgefül)I.

IDo fonft als in bcnHlpen Ijättenbie feden, tru^igenU)ilbfd)ü^enlieber

cntfteljen fönnen? (Ein foldjer lTIenfd)enfd)lag , tapfer unb toll!üt)n, gebeiljt nur

im f}od|gebirge, wo nad) ber Dolfsauffaffung (Bett bie (Bemfen für bie ftrammcn,

fdjneibigen Burfd)en fo rec^t gcfdjaffen l)at. Der fonft fo fromme Sd)ü^c cr=

blidt besl)alb aud) im (Erlegen bes IDilbes feine Sünbe.^)

Der oerroegene IDilbfdjü^ ift ber Jjelb bes f)od)gebirges
,
fein Sdjidfal bc»

toegt bie (Bemüter über alles, unb bas £ieb Derl)errlid)t feine (Taten unb fein

1) nXilä i) 5ontonöls, Romancerillo, 41. Bri3, Cansons, V, 89. flitneiöa

(Barret (Romanceiro, 111,93) f)ot Mefes £ieb roillfürlid) mit öer (Bcfd)id)tc oom
Sd)tff Katfjartncta Derfd)mol3en unö öaraus eine portugicfifdjc Romanse eigener

Prögung gemad)t. Als Brudjftüd I)at IHcnenöes pibal (Coleccion 244) öicfcs £ieö

aus flfturicn mitgeteilt

2) flnberffon, Über fd)tDc6tfd)c Dolfsliebcr unb Doüstänse in Sittiloni» 41,

gibt Proben foldjcr fd)tDcöifd)er Secmannslieöer.

3) (Ein Bcifpiel bei ITtüIIenljoff, Sagen, lTlärd)cn unö £ieöer öer £}er3og=

tümer Sd)lesrDtg = EjoIftein unö £aucnburg, 492. Das Umgefel)rte f)at fid) im 3cn=

trum Sranfreidjs oollsogen, öie Sditoimmcrfage f)at öie öolfsüberlieferung öort

öem £anöe angepafet: 5'"^. Das tDeib im frans, öolfslieöe 25.

4) (Eafetti e3mbriani, Canti popolari delle provincie meridionali, II, 118ff.

5) 3eitfd)rift öes Dcreins für Dolfsfunöe IV, 9. $d)ober. Die Deutfdjen in

Hteöer« unö (Dberöfterreid), 369.
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früljes (Enöc.^) Das lebljaftc lUitgefüt)! bcs Dolfes mit jebem, btn es für 3U

Unrcdjt ocrfolgt I)ält
,
|id)ert eben aud) bem IDilbfdjü^cn feine bid)terifd)e Der»

flärung. Heben iljm Derl)errlid)t bas £ieb ber HIpIer bie Sennerin, bie einfam

broben int (Bebirge Ijauft unb oft neben bem nie feljlenben Stufen bes !üf)nen

Sd)ü^en £iebfte ift.')

trtan gel)t nid)t fel)I, töenn man unter bzn erften Sängern biefer tDilb^

fd)ü^enlieber fi(^ mandjen foldjer toagljalfigen Burfdjen üorftellt, bie „foan

3aga fdjeudjn" imb „foan Puloa fparn", um i^rer Ccibenfrfjaft 3ur 3agb auf

ben (Bcmsbod 3U frönen.

3ud)f)c! Das (Bamfal, bas muafe folln

CriMere judjljc! örob'n auf öer flim,

fd)Iic|t ein foldjes U)ilbfd)ü^enlieb aus Sirol. So frifd) Don ber £eber ojcg

fingt nur ber fdjmude Burfd) bes J^odjgebirges , ber lDiIbfd)ü^.^) „ Hn frif(^'n

Buam tuat's Sdjiafe'n taug'n", bas ift fein n)al)lfprud).*)

IDieber anbere Dolfslieber atmen toürsige, moofige IDalbluft. Sie ücr=

raten in ber fluffaffung bcs (Bcgenftanbes il)rer Sänger £iebc 3ur geroo^nten

tOalbljeimat. Die Hrt, u)ie in £iebetn bes tDalbes gebad)t toirb, toie feine

Rei3e bcfd)rieben roerben, lä^t fofort erfennen, ba^ foId)e £ieber unter Baum
unb Bufd) entftanben finb. Jjier fteljt überall ber IDalb im Dorbcrgrunbe, fein

Raufd)en tönt leife burd) bas £icb.

3n ben Dolfsliebern, bie flitenglanb feinem DoIfsI)eIben Robin J^oob

toibmete, raufd)t IDalbesIuft, jubelt l)elle IDalbesfreube; bcnen, bie fie 3uerft

gefungen, toar ber IDalb mit feinem Dogelfdjall ein rooljlbetanntes unb gern

befud)tes Jjeim. „3m tDalb sroifdjen blül)enben £ilien" läfet bie englifd]e DoI!s=

bid)tung biefen angelfäc^fifdjen Banbenljäuptling bes 12. 3aI)^I)iiiiberts gc=

boren roerben, ein Z^hen coli Kampf unb Sieg, £ift unb tounberbarer Rettung

I)at er als oogelfreier (Beädjteter im IDalbe gefül)rt unb allen Derfolgungen

ber normannifdjen Regierung getrost. Befonbers roenn bas £aub im XDalbe

in grüner Prad)t ftanb unb bie üögcl fangen, rüftete fid) Robin £joob 3U

frifdjer 2at, aber aud) 3U Spiel unb Kur3coeiI.^) 22 3Ql)re foll ber Dolfsljelb

im lDaIbesbidid)t 3ugebrad)t i)aben.

(Erfd)eint in bin cnglifdjen Ballaben ber IDalb meift im Sd)mud bes

frifd)en (Brüns, burd)tönt oon luftigem üogelfang, erfüllt üon froren (Befellen

unb bem £)aIIo ber 3äger, fo gibt bie beutfdje unb ffanbinaoifdje t)oIts=

1) Die 3citfd|rtft „Das 6eutf(f)e Dolfslieö" VII, 108 bringt ein bcmcrfcns»

trcrtcs £ieö auf tcn Zob eines jungen Sdiü^en.

2) Kofjl, (Ed)tc (Lirolerlieöer, 64.70. Dolfslieb aus ttirol: 3citfd|rift öcs

Dcrcins für Dolfsfunöc X, 94. 3) Koljl, ebenöa, 70.

4) 3eitfd)rift „Das öcutfdje Dolfslieö" V, 52.

5) flnaftaftus ffirün, Robin £jooö, 24.124. ^alnj, (El)aralteriftil öer öolfs»

lieöer, 509.
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bi^tung Dom tDalöe üielfad) ein gan3 onbcrcs Bilb: I)ier ift bcr VOalb ein gc»

I)ctmnisDones Reoier doII IHärdjentDunber unb fdjier unergrünblid)er (Eiefc,

bctt)oI)nt üon übcnrbif(^en IDefcn, umtooben oon rounbcrfamcm 3aubcr, ber

bes THenf(i)en Sinne oeriöirrt unb nid)t feiten iljm 3um Derberben toirb.

Itirgenbs i|t biefer oerftrirfenbe tDoIbessauber padenber gefd)ilbert als in

bem (Eingange bes (im (Entlebud), Sdjtoeis) aus bem öolfsmunbe aufgeseidjnetcn

2annl)äuferUebes^):

IDcIc grofe IDunber fdjoucn teil IDan er in grucnen tcalö u^e fäm

Der gang in gruenen toalö ufee; 3U0 öcne fd)önen Jungfrauen,

Donljufer toar ein rittcr guot fic fiengen an ein langen tan3,

grofe rounöer loolt er fdjoucn. ein jar roar inen ein ftunbi.

Der (Ean3 ber IDalbgeifter, ber (Elfen, fdjtoebt geTjeimnisüoII burd) bas (Bel)öl3,

unb fjerr®Iuf, ber bat)in reitet, bte f)od)3eitsIeute 3U feiner Denn äljlung 3U ent*

bieten, fällt il)nen 3um 0pfer. (Ein bänifci)es öolfslieb''^) fd)ilbert im Refrain

fe^r roirtungsDoII bas fdjnelle, l)uf(f)enbe IDeben bes (Ean3es ber IDalbgeifter.

(Ein freunblid)ercs Husfetjen geroinnt ber beutfd)e IDalb in ben 3at)Ireid)en

beutfdjen 3ägerliebern^): bem l)urtigen (Brünrorf toar ber Sann ein £iebltngs»

oufentljalt, too es galt, bem IDilbe nad)3ufpüren , unb wo aud) 3uu)eilen ein

anberes föftlid)es IDilb I)interm Bufdje ober am IDege 3U treffen roar. 3n

biefen 3ägerliebern erfd)eint ber IDalb im traulid)ften £id)te: Ijier fd)er3t ber

Ku(fu(f , bal3t ber fluerl)al)n, gurrt bie Hurtcltaube, I)ier raufd)t mand) Der»

ftcdtes Brünnlein, too es fid) ungeftört lieben läfet. 3m IDalbesfd)atten mag

rool)! aud) mand)es biefer beutfdjen 3ägerlieber 3uerft erflungen fein.

Dagegen fel)It ben Romanen unb iljrer Dolfsbidjtung bas Derftänbnis für

bas IDefen bes IDalbes faft Dölltg, roeberausber fran3Öfifd)en,nod)itaIicni=

fdjen, nod) fpanifd)en unb portugiefifdjen^) Dolfsbid^tung lä^t fid) eine

aud) nur nebenfäd)Iid)e $d)ilberung bes IDalbes unb feiner poefie nad)tr)eifen.

Diefe Dölfer fennen ben IDalb nid)t, ober es fel)It it)nen ber Sinn für feine

Poefie. Sie I)aben besl)alb feine oolfsmä^ige IDaIbbid)tung, bas 3ägerlieb

fel)It I)ter oöllig.'')

£ä^t fid), roie id) l)ier an einigen Beifpielen bargetan Ijabe, aus ben Dolfs»

liebern bas Bilb ber £anbfd)aft, in ber fie entfprangen, 3eid)nen, fo ift es aud)

möglid), roeitere Sd)Iüffe auf £ebensftellung unb Beruf bes Derfaffers aus

Dolfsliebern 3U geroinnen. (Es gibt Sd)ilberungen imb fonftigc bid)terifd)c

1) UI)Ian6, Dolfslieöer, 770. 2) (Brimm, flltöänifdie ^elöenlieöer, 91.

3) ITTan finbet fie beifammen in (Erf=Böl)mes £ieöerf)ort III, 295ff.

4) Die Rumänen, öeren öolfsöidjtung öen u)eft= unb fübeuropäifdjen Romonen
gan3 fern fteljt, nel)mc id) bei öiefem Urteil aus.

5) Dafür tritt in ber fran3Öfifd)en öolfsbidjtung bas £eben, £ieben unö

Singen ber Sdjäfer unb Sd)äferinnen meljr in ben Dorbergrunb, fielje flbfdjnitt:

Dolfsfänger.
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(Einsel^eiten, bic in iljrer 6rafti|d)en Huffaffung unb Darftellung nur üon

£cutcn gcfdjaffen fein fönnen, bie eine genaue Kenntnis bes (5efd)ilberten aus

eigener (Erfafjrung befi^en: ein Becooljner bes Binnenlanbcs toirb bie Be=

roegung eines Kriegs[d)iffes nie mit |oId)er flnf(^aulid)!eit barftellcn fönnen

toie ein Seemann. Die[er (Erfatjrungsfa^ gibt uns ben S^Iüffel 3U mani^cm
bid^terifd)cn Rätfei in bie I^anb. (Ein Beifpiel: So mufe bas alte um 1402

juerft gefungene £ieb von ben Seeräubern Störtebefer^) unb (Böbe lUii^acI

ni(^t nur, roie aus TTtitteilungen über bie Stimmung ber Jjamburger Stauen

l)erDorget)t, in Hamburg b3tD. beffen näd)fter Umgebung entftauben fein, au^
ber Beruf bes Sängers erljellt aus ber präd)tigen Sdjilbcrung ber Seef(^Iad|t

gegen bie piraten gans beutli(^: roer foI(f)e Derfe roie

fic gieng braufen oll öurd) ötc toilöc fee,

bie bas (Einljerraufd)cn geroaltiger Seefdjiffe I)öd)ft anfdjoulid) ausmalen, bidjtcn

fann, ber mu^ mit ber See unb bem Seefampfe befannt fein. Der Derfoffer

bes Störtebeferliebes toar ein Seemann ber Jjamburger 5Iotte.

3n b^n €ingängen mand)er üolfslieber fpiegelt fid) mitunter beutli(^ tl)rc

(Entftel)ung toiber. IDenn ein Solbatenlieb^) beginnt:

(Ein Sd)iff[ein fal) id) foFjren,

— Kapitän unb £eutenant —
Darinnen toaren gelaöen

Drei braoe Kompanien Solöaten,

fo lä^t fi(^ baraus mit Sidjerfjeit fdjlie^en, ba^ \i6) ber üerfaffer in bicfcr

(BefcIIfdjaft befanb, alfo toaljrfdjeinlid) einer ber „brauen Solbaten" roar.^)

Diele Solbatenlieber üerraten in ber Art iljrer Darfteilung, ba^ ber

Sänger felbft im I)i^igftcn Kampfesgeroüljl geftonben Ijat: „roir fd)ic^cn

r ofenrot" fingt ein beutfd)es Solbatenlieb.'*) SoId)er unmittelbaren Hnf(^aulid|»

feit ift nur ber fällig, ber felbft tDunben gefeljen unb gef(i)Iagen I)at. Der*

artige £ieber finb fi^er auf Sd)lad|tfelbern 3um erftenmal erflungen.

Die Umgebung bes Sängers, fein Beruf, bel)errfd)t feine Sinne berartig,

ba^ er faft untoillfürlid) etroas oon bicfer Stimmung in fein £ieb Derroebt,

(Es roäre besfjalb ein ebenfo reisoolles als ergebnisreid)es Unternef)men, bic

Dolfslieber ber Deutfd)en, bann aber aud) bie anberer üölfer auf foI(^e Spuren

bi(^terifd)en Seelenlebens 3U burd)forfd)en.

H)ie fid) bas £ieb unter ber (Einroirfung Ianbfd)aftlid)er Umgebung aus

ber Seele bes Sängers losringt, baoon gibt einfiebenbürgerSai^fe^) foU

1) Ctitcncron, I)iftortfd)e Dolfslieöer 1,211 ff.

2) £rf=BöI)mc, £icöeri]ort 111, 209.

3) So I)aben auö) Pasque»Bamberg (fluf öen Spuren bes fran3öfifd|en Dolfs«

liebes S. 219) bic (Entftel}ung biefes Dolfsltebes gcfdjilbert.

4) (Erf'BöIjmc, Cieberijort III, 224. Cctoaltcr, Deutfdie Dolfslieber in

nicbcrl)effeti gefammelt, 1, 22.

5) S^^- ^- Sd]iifter über bas toalad^ifdje DoIfslieb,9.
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genöc I)übfd)e €r3äl)lung aus eigener (Erfaljrung: HIs irf) öie Unioctfität he*

jicijcn tDoIIte, fuljr id) mit einem Baumgartner 5iil)rmann bis nad) Pejt.

(BetDÖljnlid) fo^ fein ISjäljriger Soljn im Sattel unb lenfte bie Pferbe. Hn
einem [d)öncn (Eagc — es toar fd]on tief in bei iingarifd)en (Ebene — ful)ren

u)ir 3rDifd)en IDiefen langfam bie Strafe baljin, Kinber fpielten luftig im

Sonnenfdjein am IDege. Das mod)te bem Knaben im Sattel Sef)nfud)t nad|

Spiel unb Jjeimat ertoedt Ijaben. (Er fing plö^Iid) an, eine jener eintönigen,

lang ousI)aIIenben, roaladjifdjen lUelobien 3U fummen, tourbc bamit immer

lauter, bis allmäljlid) aud) bie tDorte: „adi\ toenn id) bie Kinber fpielen feljc!

"

barin crflangen, balb fanb er fid) immer fingenb einen Reim ba3u, unb

bas ficinc £icb fing an fid) 3U geftalten, als ber öater mit fd)roffem öertoeifc

ber Sad)e fur3 ein (Enbe mad)te.

Diefer Dorfall ift Iel)rreid]; er 3cigt, toie bie Umgebung bes Haturmcnfdjen

auf fein (Bemüt roirft unb (Befänge auslöft. So osie jenem üeinen Burfd)en im

Sattel mag es Dielen Si^tbern oon neuen Dolfsliebern ergangen fein, befonbers

aber ben üerfaffern aller Dolfslieber, bie mit Haturbilbern beginnen. Die

Umgebung toedtc in if)ren Seelen ben lDiberl)aII ber £ieber.

Da es nur feiten einem Kulturmenfd)en oergönnt ift, bie (Entftel)ung eines

Dollsliebes 3U erleben, fo mag jener üorgang in ber ungarifd)en Pu&ta Ijin«

fort als tr)pifd)es Beifpiel bafür gelten, irtie bas öolfslieb fid) bilbet.

Da flnfd)aulid)feit eine fjaupteigenfd)aft ber DoIfsbid)tung ift, mu^ man
annel)men, ba^ Dolfslieber nur burd) beftimmtePorgänge angeregt toerben

fonnten. Diefe Hnregung roarb bem naturmenfd)en in erfter £inie feitens

ber Sd)öpfung 3uteil. £el)rreid) ift ein Dorfall, ben ber Hfrüareifenbc Tltunfo

Parf erlebte.') Had) langem Umt)erirren in ber IDilbnis bei ftrömenbem Regen

tourbc er oon einer Hegerin gaftlid) aufgenommen. IDäI)renb brausen ber

Regen roeiterflo^, fangen bie fd)tDar3en 5i^auen beim BaumtDoIIbref)en fol»

gcnbes improüificrte £ieb auf ben ^i^cmbling:

„Die IDinöe toben unö ber Regen fällt, öer arme toeifec IHann, fd)tDad|

unb crmüöet, fam unb fe^tc fid) unter unfcren Baum. <Ex Ijat feine IHutter,

tl)m ITIiW) 3U bringen, !einc $vau, tl)m (Betreibe 3U maljlcn."

Der Hatureingang biefes £iebes entfprad) alfo genau ben Haturereigniffcn,

unter beren (Einfluß bas Zkb aus bem Stegreif entftanb.

Rtan ift fonad) ojo^I bered)tigt, bie mit Haturbilbern beginncnben Dolts*

lieber in äl)nlid)cr IDeife als unmittelbarfte flusflüffe ber ben Sänger

umgcbenben Uatur 3U erflären. Jjier einige Bcifpiele: toenn bas beutfd)e

Dolfslieb Dom eiferfüd)tigen Knaben, ber fein untreues £ieb erftid)t, mit öcm

ftimmungsDoIIcn, aber fonft nid)t 3ur ^r3ät)Iung gef)örigen Bilbe anl)cbt^):

(Es ftcljen brei Stern am ^immel,

Die geben ber Cieb einen Sdjein,

1) parf, Voyagfe !, 314. 2) (Erf=Böf)me, Cteberf)ort 1, 163ff.
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fo fonncn toir öaraus f^Iic^en, ba^ bics tieftraurige, einörucfsoollc £ieö in

bunfler ftcrnenbcfäter Had)t entftanben ift, ba% öcr flnblirf bes Sternenhimmels

bcn Sd)öpfer bie[es £icbes 3um Singen biefer tx)al)r[d)cinlid) von iljm felbft

erlebten Begebenheit anregte.

Deutlid) erfennbar ift bie Anregung fcitens ber umgebcnben Hatur au(^

in anberen beutf(^en Dolfslicbern, 3. B. in folgcnbem Dierseilcr:

So toeit öoö i aufi fd)au,

3s öcr IDalö gren,

Unb i lafe 3a metm Dirnölan

Kan anbern gcl)ti.')

Der flnbliif bes frifi^grüncn tDalbes tjat in bes einfomen Burfdjen (Bcmüt

bie $et)nfud)t naä) bcm fernen, oielleidjt untreuen Dirnbl getoedt, unb aus

biefem (Befühl entftanb bas £icb, bas er laut in bie £üfte fang. (Eine glei(^e

unmittelbare (Eintöir!ung ber umgebenbcn Hatur auf bie (Entfteljung bes t)oIfs=

liebes lä^t fidj überall ba annetjmen, roo bas Haturbilb an ber Spi^e bes £iebcs

ftel)t. ©reifen toir nod) einige Beifpielc aus ber großen 5üne bes Dolfsgefangcs

Ijeraus! Da ift folgenbes £iebd)en aus bem Dogtlanbe:^)
Der t^immcl ts trüb,

(Es regnt tüafferblöfn —
ntei allerfdjäffts Sd)6^cl

t}ot mid) oerlöffn.

Der I|eftige Regen, bas trübe, unfreunblidje flusfel)en bes grauen ^immels

ruft bem Sänger bas £eib im I^crsen aufs neue road), bas ein ungetreues £icb

il)m jugefügt I)at, unb biefe Stimmung läfet er im £iebe ausüingen, fltjnli^

ift bas l)er3ige (Befä^d)en entftanben, bas überall, fo toett bie beutfdje 3ungc

flingt, 3U ^aufe ift, unb bas 3. B. im Dogtlanb^) alfo gefungen toirb:

fficftcrn l]ot's g'rßgnt, g'rögnt

Die Bäumer tropfen immer nod):

3d) 1)6 ämöl an Sdja^ geljatten,

3&i tDoltt', id) l)ätt'n nod)!

Das leife Klingen ber non ben Bäumen fallenben Regentropfen, bas an geftern

erinnert, ^at ein £ieb in ber Seele bes cinfamen Burfc^en (im IDalbc) aus«

gelöft, bas in einem Seufser oerljallt. So l)at bie Anregung Don aufeen Ijer

mit bem £ieb aud) bas £eib oon feiner Seele genommen.

Der Hnblid breicr über bas I}aus fliegenbcr ?Eauben toedt in einem anberen

Sänger (Bebanfen ber£iebe, unb roas er empfunben, bas ringt fid) in folgenbem

Sänge üon feinem überoollen t}er3en los:

Drei fdjneetoeifee Säubia

Sliegen über mei £}aus —
Der S6)a1j, ber mir b'ftimmt ts,

Bleibt mir nit aus.*)

1) ©rasbergcr, IIaturgefd){d)tc öesfSd)naöcrI)üpfcls, 50.

2) Dunger, Runbäs unb Retmfprüd)e, XL1II,90. 3) (Ebenba 111.

4) ^rufd)fa»?Eoifd)cr, Deutfd)c öolfslieöcr aus Böf)men, 274.
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üicifad) bc3eid)net ber Sänger in öcr (Einleitung 6cn (Drt 6cr Jjaublung

als Dor feinen Hugen liegenb unb 3eid)net iijn anfdjaulid) mit roenigen Strii^en,

3. B. „Dort oben auf jenem Berge", „Dort unten in jenem Sale" ufto.^)

flud) bei biefen £iebern barf eine €ntftel)ung unter biretter (Eincoirfung ber

ITatur als firf)er angenommen toerben.

(Ein3elne üolfsfänger er3ä^Ien [elbft, ba^ in il)nen bie Hatur bie (Babe

bes (Befanges gctoerft l)abe. So berietet in einem eftnifdjen Dolfsliebe^) ein

f)irtenfnabe, roie er in ber dinfamfeit 3um Did)ter gecoorben [ei:

Dögletn oon gcfd)meiö'ger 3ungc flnöre tDcifeu bot öer tDinöfjauc^!

tErugen Sd)aII im fpi^en Sd)nabel: Rcgenraufdjcn öas ©ctDÖlfc,

$ingöro[|"el im Dorngefträud), Aus öcm ITlecr Hang bumpfes HTurmcIn,

IliftDÖgel im ITufegefträud), Aus öen IDogen Sd]aII ber Sd)Iad)tcn,

Sd)toäIbd)en in bcm Sdjein ber Sonne, Sturmtoinb [tiefe in bie Po[aune,

Spatjen unterm Sdjirm bes Dadjes. 3n bie Sadp[ei|' tDalbestoipfel.

Der |inni[d)e Poüsbidjter [teilt äl^nlid) [eine Did)tcrtoeiI)c bar:

IHeine Kunft nal)m id) oom Badjc, Auf ber F)onigreid)en IHatte

Jjerjensglut oom grünen tDalbc, Unb bem [onncnl)elIen i^ügel.

Singen leljvte mid) bie Ejeibe, IDortc gab ber IDlnb in Süüc,

IHeine IDeifen gab ber Bu[d) mir, 5üt)rte uielc tEau[enb mit [id),

Da id) jung 3ur IDcibe ausjog. Strömten roie bie IDafferfälle

mit bem £amm als Knabe lebte Unb toie UJogcnbraus im Sänge.')

Der IDotjäfe^) improDi[iert [ein £ieb aus allen umgebenben Dingen; [ieljt er

einen ?}a\m, [0 [ingt er: „Der^a[e läuft, bert}a[elief fort", fäl)rt er burd) einen

Ba(^, fo fingt er: „Das Bäd)Iein fliegt, oi bas Bäd)Iein läuft." (Er fingt alfo

fein £ieb aus bem Stegreif unmittelbar unter bem (Einbruch [einer Umgebung.

Da^ üiele Doltslieber unter bem (Einbrucf er[d]ütternber (Ereigni[[e ent[tanben

[inb , ba^ in itjnen bie IDellen bes erregten (Bemüts roeiter 3itterten , Ia[[en tton

unb Stil [oId}er £ieber un[d)U)er erfennen. tDir be[i^en aber aud) glaubljaftc

Angaben in mand)en Hebern felbft, aus benen I)erüorgeI)t, ba^ fie oon Hugen»

3eugen gefungen rourben. So fam aus beteiligten Solbatenfreifen oon jeljer

mand)es £ieb auf Sd)Iad)ten unb fonftige Kriegstoten: bie [angesbegabten tUit»

fämpfer loollten bas (Erlebte im £iebe feftljalten unb befanntmadjen.

Reiter unb £anbsfned)te [angen mit üorliebe oon iljren tEaten; [0 er»

^ob ein Parteigänger unb Dien[tmann bes Ritters Hlbredjt oon berRo[en»

1) flud) aufeerl)alb bes beut[d)en üolfsliebcs fommt bic[er I^inroeis oor, 3.B.

im neugried)i[d)en Dollsliebe bei irtarccllus, Chants du peuple en Gröce,

II, 324: 'Andva gt wqio to ßovvb iidvcc xal d'VYccrsQOc ovo u[rD. (Dgl. Pa[[OlD,

Carmina, Ur. 575.) (Ein fran3Öfifd)cs Dolfslieb beginnt:

La -haut sur la montagrie

J'ai-z entendu pleurer.

(Archivio per lo studio delle tradiz. pop., VI, 90. Meyrac, Traditions etc. des

Ardennes, 266.) 2) ITeufe, (Eftnifd)e Dolfsliebcr, 175,176.

3) Rc^ius, Sinnlanb, 11[[. 4) Bud), Die rDotjäfcn, 84.
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bürg i^m 3ur €I)r, öagcgcn öer Stabt ITürnberg, feiner 5ßi"öinf 3um$d)impf

cin£{c6.^) Später befang ein £anbs!ned|t aus eigener Hn[d)auung 5ran3Don
$i(fingens, bes „merten ITtannnes", Untergang auf ber $e\k £anbftul)l.^)

So Ijaben nod) öfter £anbsfned)te iljren 5ül)rern 3U £ob unb preis gefungcn;

ben initfämpfern galt es als Pflid)t, \iä) ber t)ielgef(^mäl)ten Sad)e, ber oer»

eljrten 5üt)rer unb (Ernöljrer an3unet)men , in ifjren J)er3en regte fid), obtooljl

fic nur einfalle Sölbner roaren, ettoas oon ber alten beutf(^en £e^enss

mannstreue. Der einfadje £anbsfne(^t, ber bem fo fäl) geftür3ten, einft all»

mädjligen Sidingen bie tireue betoaljrt unb mit einem £ieb mutig bes Dcr=

fernten Sd)ilb unb 5clb3eid)en cor ITta!eI f^ü^t, ift ein fd)öncs Beifpiel ger»

manifdjer Kampfgenoffenf(^aft.

(Ein ITlitfämpfer, ber felbft auf ber tlTauer \tanb, befang bie Belagerung

£eip3igs im 3a^^e 1547.^) IDieber ein anberer Sänger ift bei bem Sturm

auf bas Don ben IDiebertäufern Ijartnäcfig oerteibigte tlXünfter (1534) babei

geroefen.^)

Hud) anbere flugen3eugen u)id)tiger (Ereigniffe fpred)en im £iebe i^re fln«

fid)ten unb Beobad)tungen aus: fo fang „einer oon Abel," ber „barbet) ge=

roefen", fid) aber nic^t nennen barf, bem tapferen Bin3enauer, ber 1505

auf bem Blutgerüfte cnbete, ein prä^tiges £obIieb als Ilai^ruf, bas balb in

beutfc^en (Bauen roeit unb breit erfdjalltc.^) 3n bem £iebe oon bem 3U Düren
geridjteten Solbaten, bas aus bem 3o.\]xe 1620 ftammt, Ijei&t cs^):

IDcr ift, öcr uns bas £te6Ietn fang,

So frei gefungen I)at?

Das tat ein cfjrUdicr Ritter,

Sai\ öcs jungen Solöatcn tEob bitter,

Unb I)alf tf)m aud) 3um (Brab.

Danad) ift es roaI)rfd)einIi^, ba^ ein bidjterifd) oeranlagter ®ffi3icr, ben bes

Solbaten Hbfd)ieb oon feinem tKäbdjen rüljrte, unb ber felbft ber Jjinric^tung

beitooI)nte, bas£ieb, oielleidjt mitBenu^ung einer älteren äfjnlidjen Dorlage ^),

neu gefungen fjat,

Rudi Solbaten anberer Spradje Ijaben ifjre (Erlebniffe in £iebcr geüeibet.

So fang ein fran3Öfifd)er Krieger, ber 3ur IlXe^er (Barnifon geijörte, unb

ber toät)renb ber Belagerung oon tUe^ im 3a^re 1553 Sag unbltoi^t in ber

1) Uf)Ianö, üolfslieöer, Hr. 144.

2) Uf)Ian6, üolfslieöer, Itr. 182. (Bocbefe=tEittmann, Zhbtxhuö) aus 6cm
16. 3al)r!}unöert, 283. £iItencron, Die !)iftorifd)en üolfslieöer öer Deutf^en,
III, 419. 3) 5rci)tag, üolfslieöer öcs fäd)fif(i)en tjecres, 21.

4) (Erf«Böl)mc, £ieöcrf)ort, 11,89.

5) Soltau = J}iIöebranö, Deutfd)e fjiftortfdie üolfslieöer, 53. Böfjme, flitö

Ocöerb., 471. £iHcncron, Ejift. Üolfslieöer, 11,556.

6) £}offmann d. Sallcrsicbcn, 5inöli"9c, 1,251.

7) Uf}Ianö, üolfslieöer, 1,546. (Erf=Böf)me, £ieöerIiort, 1,227.



46 Dritter Hbfcfjmtt. Das (Entftclien öes Dolfslicöcs

näljc bes 5cinbcs 6cm UntDettcr unb bcr Kälte Sro^ geboten l|attc, ein £ieb

Don feinen (Erlebniffen ^) tDä!)renb bicfcr benftoürbigen 3eit: „Da gcbadjt' id)

oftmals an mein fernes £ieb unb glaubte feft, id) ojürbe es niemals triebet

fc^cn", fügt er am Sd)Iuffe feines £iebes t)in3U.

So mögen gar oielc Solbatenlieber 3ucrft auf blutiger tDalftatt erflungen

fein, gefungen in glüdlidjer Stunbe am Biroaffeuer imKreife oon IHitfämpfern.

(Einen bemerfensroerten ^all, too Hlitfömpfer unmittelbar nad) einer braoen

Sat biefelbe fofort befangen, er3äl)It uns bie (Befd)id)te ber üenbee. (Es mar

im 2^l}xe 1815, als ber (Beneral (Brosbon, ber gegen bie Königstreuen ber

Penbee im $dbe ftanb, burd) b^n rooljlgesielten $d)u^ eines Bauern tjingeftredt

rourbc. Unmittelbar nad) biefem ineifterfd)u^ tourbe von ben Kampfgcfäljrtcn

bes S(^ü^en naä\ alter Sitte ein £ieb erbad)t^), bas bie Hat Derl)errlid)te.

Derart mag mand)cs alte Krieg sUcb ber glüdlid)en ITIinute entfprungen fein.

flud) anbere als fricgerifd)e (Erlebniffe roedten im fangesluftigen Hotur»

juftanbe ber inenfd)l)eit bie ^aht bes Did)tens. 3n ben Dolfsliebern finben

fid) nod) Spuren fold)er unmittelbaren Sangesfunft, (Er3äl)lungen oon (Befd)et)»

niffen, bei b^mn bas foeben (Erlebte bm unmittelbaren flnfto^ 3U (Entftel)ung

bes £iebes gab. So entquillt im erften Raufd) ber 5teube bes gea)ät)rten £iebes=

glüdcs bem erregten (Bemüt bes Begünftigten ein £ieb , toie es if)m fonft vooljl

nid)t leid)t gelungen toäre. Der wonnige Hugenblid mad)t il)n 3um Sönger.

So er3äl)lt ein beutfd)es £ieb aus einem £ieberl)efte bes 1 6. 3al)tl)unberts oon

einem, bem ber THinne J}ulb geläd)elt I)at, ba^ er fofort ein £ieb auf fein

fröl)lid)es (Erlebnis gefungen l)abe. offenbar improoifierte er £ieb unb tDeife

3ugleid), er bid)tete fingenb ):

Oon öanncn fprang, l)ub an unö fang,

lOic CS il)m tDcr ergangen

mit einem roeib, il)r ftol^er leib,

f}eü if)n mit licb^iUmbfangen,

f)ett fid) Dcrpflid)t, l)ub an unö öid)t

(Ein tagctDeis

Don einer fd)önen fratoen.

3n bcr alten beutfd)en Dolfsballabe com Jjerrn oon Ralfen ft ein gelingt

es bem mutigen tPeibe, ben im Burgoerlies fd)mad)tenben £iebften burd) il)r

ritterli^cs Auftreten frei3ubetommcn. Als bie Befreierin, aller ITIül)fal Dcr=

geffcnb, l)ierauf über bie Ejeibe reitet, ftimmt fie oor $reube ein £ieb auf i^r

gelungenes Abenteuer an.*) Des Utarfgrafen Sol)n, ber mit £ift bie fpröbe,

1) Cerouf 6e £inci), Recueil de chants historiques franc., 11,192,194.

2) (Erebucq, La chanson pop. en Vendee, 308.

3) Bcrgreilien, Ijgg. d. nieicr, 61,63. flmbrafer Ctcberbud), Ijgg. oon

Bergmann, 255.

4) (Erf=Böl)mc, £ieöerl)ort, I, 216ff. Sirmcnid), (Bcrmaniens üöifcrftimmen,

I, 263, 264. Dan Dutjfe, het oude nederl. lied, 1, 116.



Unter öcm (Einörud öcs (Erlebten 47

ficben 3at|re ocrgebcns umtDorbene Königstodjtcr getoann, fang beim ^eimrciten

ein luftiges £ie6 auf fein gelungenes tDagnis:

(Erft roollt' mir öcr König feine tEodjter nidjt geben,

I^eut mu6 er fie mir felber bringen
!

')

Der arme Sdjlemmer, bcr öes IDirtcs Pfänbungsgelüften burc^ grauen»

lift l)cil entronnen, erijcbt auf freier Strafe fein 3ubeIIieö fo laut unb Ijell,

bofe es im IDalbe toiberüingt, unb ruft:

(Bot grüfe mir öem toirt fein frculetn.

Das löfct meine pfant!*)

So mag gar mand)er übermütige $(^elm bem Übcriiftetcn 3um Spott nadf

qlMiiö) oollbraditem Streid) aud) nod| ein £ieblein neu gefungen Ijaben. Der»

ort ijatte ber (Befoppte 3um Sd)aben bin Sdjimpf nod) obenbrein.^)

3n einem fdjottifdjenDoIfsliebe toirb gcfd)ilbert, roie ein £iebespaar, aus

Sreube über bie gelungene 5Iud|t, £ieber fingt, bie tjeller Hingen als bie (Bc*

fange bcr üögcl auf bm Sroeigen.'^) (Ein fran3Öfifd)es tTTäbd|en, bas in

bin Brunnen geftürst war, erfinbet feinem Retter jum £oI)ne ein neues £ieb,^)

Da^ ein (Befangener, bin bie oerliebte tEod)ter bes Ker!ermeifters befreit l)at,

aus Svmbi über feine Rettung ein £ieb anftimmt, er3äl)lt ein |ran3Öfifd)es^)

Doltslieb:

flis er crlöft im UTecre fdiroamm, t)ob er 3U fingen an:

„Ceb root)! 6u Staöt Hantes, nad) öir f)ab id) fein Derlangcn,

Kcl)r' jemals id) jurüd, 6u Sd)öne, 6ann foll Ejodjseit fein!"')

(Ein anbermal, ebenfalls imfran3Öfifd)en Dolfsliebe, fingt ein lTläbd)cn,

bas fid) in pagentradjt in bie 3eIIe itjres eingeferferten (Beliebten gefd)lirf|cn

unb ii)m bcrart 3ur ßludit oer^olfen Ijat, ben Ridjtern ein Spottlieb ins (Befid)t:

3d) pfeif auf öiefe Rid)ter, id) pfeif ouf it)r Barett

Unö it)re fd)rDar3en Roben — mein £iebftcr, öer ift frei!

flijnlid) roirb aud) in tDir!Iid)!eit im Saumel bes (Blüdes bas £ieb in ber

Seele cntfproffen unb plö^Iid) IjerDorgebrodjen fein. Unmittelbar auf bas (Be*

1) $d)erer, 3ungbrunnen, 91. 2) Ubianö, Dolfslicöer, Ilr. 212.

3) f^offmonn 0. 5allersleben, tTicöerlänö. Dolfslieöer, 122, 130. Dänifd):

®rtmm, aitöänifd)e Eielöenlieöer , 131. 4) Uf)Ianö, Sd)riften, IV,' 199.

5) Sinf. ©OS IDeib im franjöfifdjen Dolfslieöe III.

6) 3n einem öänifd)en Dolfslieöe f)ebt öer entflol)ene (befangene ebenfalls aus

5reu6e über bie roieöergcroonnene Sreil)eit ein „neues" £ieö an:

(Er fdjroenftc fein f^ütlcin rool)! mit ITlad)!:

„Sagt 5rau 3nijeborg taufenömal gute IXadjt!"

(Brimm, fllt6änifd)e I^elöcnlieöcr, 131.

7) Sd)effler, Sransöf. Dolfsöid)tung, 11,44. pupmaigre, Chants pop. rec.

dans le pays Messin, 1,92,94. Rollanö, Recueil 1, 289. Ulrid), Srans- Dolfs-

lieöer. 76,77. (Bagnon, Chans, pop. du Canada, 28. Doncieuj, romanc6ro 322.



48 Dritter Hbfdjnitt. Dos (Entft el)cn öcs Dolfslteöes

fd)ef)nis folgt bos £tcö. 3n btefem Sinne ift öas Dolfslieb ein Kinb bes flugen»

bli(fs unb mit 5ug als „(5clegenl)eitslieb" ansufctjen.

Bei b^n UrDÖÜern flfrüas roirb mand)e (Er3äl}Iung eines ^rlebnijfes

im ntunbe bes frcubig erregten (Er3ä!)Icrs oon felbft jum (Befange. So ift in

öer Dolfspoefie ber friegerifdjen Bafutos^) ber I^elb bes £iebes meift aud)

fein Derfaffer. Had) ber Rüdfeljr com Kampfe reinigt fid) ber Krieger im näd)ften

Sluffe, ftellt feine £an3e unb fonftigen XDaffen in feine t^ütte, töorauf fid) bie

Befannten im Kreife um iljn nieberfe^en unb itjn um bie (Er3äI)Iung feiner Haten

crfudjen. Hun berid)tet er mit 5euer unb pattjos. Die £eibenfd)aft rei^t iljn

I)in, feine Rebe toirb 3um (Befang. Staunenb oerneljmen fie bie laufdjenben 3u-

I)örer, neljmen bas neue £ieb auf unb tragen es roeiter, bis es 3um üolfsliebc

toirb. flud) bie 3 u I u s er3äl)len itjre drlebniffe unb ^aten oielfad) in rf)t)tl)mifd)cr

geI)obener 5oi^»n-^) So finb Haturoölfer ftets bereit, ieglid)cs bebeutenbe (Er»

eignis fogleid) in IDort unb tDeife 3U feiern: Stanici) teilt bei ber Darftellung

feiner füt)nen ßalixt auf bem üittoria = nt}an3a £ieberbrud)ftüdc mit, tt)eld)e

feine afrifanifd)en Begleiter auf bicfcs coagljalfige Unternel)men gefertigt unb

gleid) gefungen I)atten.^)

nid)t nur eigene (Erlebniffe roerben fo 3um £iebc, aud) (Bet)örtes roirb in

einer Hntoanblung con ITIitleib, tocnn es fid) um betrübenbe (Ereigniffe, oon

Sd)alft)eit unb Sd)abenfreube, roenn es fid) um einen gelungenen Sd)elmenftreid)

t)anbelt, oon fangesfroI)en ITtenfd)en in ein £ieb umgefungen. Beifpiele finb

bis in bie legten 3al)r3el)nte t)inein Derein3elt nad)tDeisbar/) (Es liegt in biefer

Hrt Don DoI!sbid)tung ein gutes Stüd Hit ruismus: berflnblid fremben £eibes

toedt ein (Ed)o in ber Bruft bes Dolfsfängers. Seinen fd)önften Husbrud I)at

biefes RTitgefül)! in bemSiroIerlieb „(D toie Iu)tig is bds frifd)e Älmaleb'n" '')

gefunben, bas ein cinfad)er Bauer in einer Seit fd)uf , als fid) ber BeoöÜerung

mef)rerer Hiäler toegen oerluftreidjer Die!)feud)e unb TtTi^ernte infolge t)agelfd)lags

gro^e Qlrübfal unb lEroftIofig!eit bemäd)tigt Ijatte. Da fang ber einfad)e £anb=

mann fein frofjes £ieb ben (Bebeugten 3um £abfal: rcial)rlid) ein erl)ebenbes Bilb

unb ein oollgültiger Bemeis für bie I)oI)e Bebeutung bes Dolfsliebes.

IDic bas üolfslieb ni^t im einfamen toeltfernen Stubierftübd)en ausgeflügelt,

fonbern frifd) aus ber E)anb ber ITtutter Hatur empfangen unb gefungen roirb,

fo bebarf es aud) ber IKitfänger unb ber 3ul)örer, um roeiter 3U leben unb feinen

Zwed 3u erfüllen. Das Dolfslieb toill get)ört, roill nad)gefungen fein. Hur ujcnn

1) Cafalis, Les Basoutos, 346.

2) dliapmann, Travels in South- Africa, 1,194.

3) Stanict), Durd) öcn öunflen (Erbteil, 1,268.

4) 3. B. ein Cieö bei Ditfurtl), 5rän!tf(f)e Dolfslieöcr, 11,44: „Der er[cf|offenc

Baucrnfoljn" auf einen bcftimmten Dorfall gefungen. äf)nltd)es berid)tet öic Seit«

fdirift „Das öeutfd)c Dolfslieö, Vll,108ff.

5) KoI)I, (Edjte (Eirolcrlteöer, 84.
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CS frtfc^ Dom f^ersen crflitigt , erfüllt es [einen Beruf. IDenn es nicEjt gefungen

roirb, ift bas Dolfslieb tot.

Dcst)alb ift ber 3ul)örcr, ber bas neue £ieb auffängt unb toeitcr fingt, für

bas Dolfslieb ebenfo tDid)tig, ja oft Don nodj größerer Bebeutung als bic ücr=>

faffcr ber £ieber, benn er allein rettet es cor Dergeffenfjeit.

Die münblirfje Überlieferung ift gerabesu ein £ebcnselemcnt ber

Dolfsbic^tung. Die 3ul)örer fdjaffen mit, fd)Ieifen ah, formen bie urfprünglid|e

Raffung erft 3U ber (Beftalt um, bic bem aItgetDof)nten(Befange entfpric^t.

Sie treffen eine Huslefc, inbem fic Unbraud)bares ausmersen, unb forgcn für

BetDoljrung t^ergebradjterKunft, 3. B. für bie bramatifd) fo toirffamc 5orm

ber Sprünge unb Dialoge. Die 3ul)örer finb nid|t blo^Kritüer, fic fäffen felbft

3u unb Ijelfen mit, taugtidje £ieber 3U geftaltcn, bie aud) in bie gan3e (Befdjmads«

ridjtung bes Dolfes paffen.

„Der Dolfsfänger, bas Dolfslieb rennet auf Ejörer, bie in gleidjcr Ridjtung

mitarbeiten, bem £iebe in bie I}anb arbeiten, offen cntgegenfommenb", mitbiefen

IDortcn fjat Rubolf I)ilbebranbbic Bebeutung bcs 3ul)örerfreifes für bic Dolfs»

bidjtung ffi33icrt.^)

Die 3ul)örer fid)ern bem Dolfslieb erft feine (E5i[tcn3 , unb feine Derbreitung

f)ängt Don ifjnen ab. Jjat ein Burfd) auf bem Kärntner ^an^hobm ein neues

£ieb gefungen, fo fäffen es, falls (Eejt unb IDcife ifjnen 3ufagen, bic 3uf)örcr

auf unb fingen es nad). Daburd) erft toirb es (Bemeingut bes Dolfes. Auf biefe

Hrt ift eine gro^c Hn3af)I oon „ Kärntner £ieblan " entftanben.^) 3m ITTunbe

ber 3ut)örer erfjalten bic beutf^=bö^mifd)cn Dicrscilcr erft it)ren Sdjiiff unb

if)rc tabellofc DoIIcnbung.^) Die 3uf)örer ma(^en erft aus benHugcnblidsgefängcn

rDirfIid)e Dolfslieber. Bei ben £itauern^) ift ber (Entftef)ungspro3eö äf|n=

lid). 3ft bei feftlidjen (Bclegenfjciten ber uralte überlieferte £ieberf(^a^ burd)=

gefungen, f
beginnt einer unter £uft unb Sd)er3cn eine neue daina (£ieb)

f i n g c n b

3U crfinben. Die Hntoefenbcn toieberf)oIen unb Dcrbcffcrn, unb fo toirb am
Hbenb eine neue Daina fertig. (Befällt fic, ift iljr 3nf)alt neu unb oolfsmä^ig,

ifjrctDeife gefällig, fo toanbert fic in bas nä(^fte Dorf, oon too fic, mitSufä^en

üerme!)rt, fid) in bic Umgegenb oerbreitet unb fdjIic^Ud) trabitionell wirb, Per

tfd)ed)ifd)c Sammler (Eelacorosfi) roofjntc einer böf)mif^en Bauerngeicnf^aft

bei, roo ein junges ITTäbdjen einen Ders improüificrcnb oorbradjtc, eine anberc

if)n ergän3te, eine brtttc einen 3toeiten Ders begann unb fo fort, bis ein £ieb

gefc^affen toar.^) Bei bin länblidjcn Hbenbgcfellfdjaften berHeugriedjen

1) Rubolf Jjilöebranö, tUatcrialicn 3ur (Befdji^te öes öcutfdicn Oolfslicöes,

I, 214.

2) tüai3cr, Kultur- unö £ebensbilöcr aus Kärnten, 141.

3) I}ruf(f)fa»tEoifd)er, Deulfd)e üolfslieöcr aus Böf|mcn, XIII.

4) Kurfdjat, Citauifdic ©rammatif, 445.

5) Boro ring, Ceskian antholog., 90.

Böclel, Plpdjologie ber Dolfsötcfituitg. 2. fluf[. 4



50 öicrter flbfdjttitt. Oolfsart unb Dolfsöiditung

Derbcffcrtc bcr 3u!)örerfreis bic Don cinseincn improöifierten £ieb er '), erft bann

Derbrciteten fie fid) im Dorfe unb im Doüsmunbc.

Didjter unb 3ul)örer getjören beim üoüslicb ebcnfo eng unb

untrennbar 3ufammen toie IDetfe unb IDorte.

Der großen Sangesfrcubigfcit ber IXaturDöüer entfprid)t bic unenblidic (Be=

bulbunb peinlid)e Hufmcrffamfeit, mit ber fie btn (befangen 3U Iaufcl)en gerooTjnt

finb. Bis tief in bie tlad)t Ijinein folgen bie Sinnen benüorträgen iljrerDoIfs»

fänger unb toerben ber Darbietungen gar nid)t mübe.') 3n ber^ersegotoina

lodft ber (Befang eines Dolfsfängers ((Buslar) immer 3al}Ireid)e aufmerffame 3u»

l)örer Ijerbei, bie in fd)meigenber Berounberung einen Kreis um bzn Sänger

bilben. „TTTag es nod) fo fpät am flbenb fein, bas gaftlidie fjaus nod) fo

entfernt von bzn näd)ften {)ütten fteljen, (Befang sieljt bie Betootjner magnetifd)

an unb fcffelt fie bis tief in bie Had)t."^)

HaturDÖIter mit gefunben Heroen unb geringen Hnfprüdjen ans Zehen emp»

ftnben mit boppelter Dantbarfeit ben Segen bes (Befanges , biefer ebelften aller

(Bottesgabcn, unb bas £icb ift itjnen metjr als oorübcrgeljenber Sinnenraufd)

:

es ift iljnen ein (Eröfter in ber Hot, ein 5i^cunb in guten unb böfen ü!agen:

bas Dolfslieb ift ber Dölfer guter (benius!

Dierter Hb[(i)mtt

Dolksart unö DoIk$ötd)tung

Die (Brunbjüge bcr Dolfsbidjtung finb enttoeber allgemein mcnfd)Ii(i)er

Art, biefc finben fid) überall unter ben HaturDÖlfcrn, ober fie finb von bcftimmten

(Eigcnfd)aften ber einscincn Doltsftämmc beeinflußt. £anbfd)aft b3tD. Dafcins»

bcbingungcn'^) unb (Temperament bcr Döifcr bceinfluffen fou)o!)I ben (brunb»

cbaratter ber IDcltanfdiauung , bic fid) im Dolfslieb fpicgclt, als aud| bie Hus»

wai}l bcr £iebcrftoffe unb £ieberartcn. IDer roollte leugnen, ba^ ein I)er3!)after

3ud)fd|rct nur auf freier Bergesijötje 3uerft crfdjallen tonnte, unb fi^ barüber

ojunbern, boß im £ieberlcben bes bcutfdjen Hlpcnoolfcs bas 3obcIn unb

3ud)3cn eine befonbere, nur itjm eigentümlid)e flusbilbung gefunben ^at? Dicfe

Art, ber (Empfinbung £uft 3U f(f)affen, t)at fid) eben in ber IDeife ber HIpcn»

bcDölfcrung unb bcr fllpcnlanbfd)aft uro)üd)fig t)crausgcbilbct.

Der urfprünglid) tool)! einftimmige 3obIer^) I)at in ben flipcn feine Pflege

unb Husbilbung bis 3U einer bebcutenben DoIIfommenl)eit gefunben. Die 3obIer

werben meift „übcrfd)Iagen", bie ^auptmclobic liegt in ber 3ucrft eintretenben

1) TTtarcellus, Chants du peuple en Grece, 1,238.

2) Rc^ius, Sinnlanö, 128. 3) I^ocrncs, Dinarifci)e IDanöcrungcn , 151.

4) QiroIIc, 3taltcn. üolfstum, 71.

5) „©anlc^tge" nennt öcr Älpler foldjc einftimmige ^obUv.
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Untcrftimmc, bic fufseffioe cintrctcnben Ilebenftimmen (6cr Übcrfd)Iag) liegen

über ifjr.^) 3n 5er Art öer Stimmfüljrung beim 3oöIer I)errfd)t größte ITTannig-

faltigleit. Die Stimmen laufen oielfad) parallel, oft freusen fie fid), bann gibt's

ein „5üreinanb" ober „Durd)einanb", einen U)ed)feIiobIer. Die Sanges!unft

bes 3obIcrs ift eine beträd)tlid)e , babei tDed)feIn beim Dortrage oielfai^ bie

Sänger, bcren Kel}Ifertigfeit berounbernsroert ift, bie Sangesart. So bilben

fid) im £aufe ber Seit immer neue 3obIer tjeraus, iljrc 3at]I ift fd)ier un=

ergrünblid), ocrmodjte bod) Pommer, ber Uncrmüblidje, allein aus ber St ei er»

mar! 444 Zobkx unb 3"<^3er auf3ufd)reiben. Das toar feine leidjte Hrbeit,

btnn oft genug fonntc fein Stift bzn 3mproD!fationen ber fe!unbierenben ober

überfd)Iagenben Sänger faum nai^folgen, bo fie fid) in immer neuen (Erfin»

bungen gefielen.

Das ift aud) ein Beroeis bafür, bafe bie Kunft bes 3obeIns eine uralte,

bcm Dol! berflipen burd) flbftammung unb £anbfd)aft eingegebene Hatur»

anläge ift. £äge biefe Sangesart nid)t fo tief in bem gan3en IDefen biefes

nTenfd)enfd)Iages begrünbet, fo roöre ein foldjes !ünftlerifd)es unb babei flottes

IDeiterbilben Dorf)anbener Sangesmeife gans unbentbar.

®I)ne bie reine ^öl)cnluft bes (Bebirges, bie ben Klang ber Rufe tocitt)iu

trägt, of)ne ben luftigen tDiberl)aIl ber ^elsraänbe toäre biefes 3ciud)3en niemals

in foId)em ITlafee 3um £{eblingsgefang ber Beoöüerung geroorben, ba'Q feber

fangfroI)e Burfd)e feinen £eibiud)3er befi^t, bin er mit Dorliebe in bie IDeite

jaud)3t, tocnn il)m bas ^er3 überquillt.

(Ein 3ud)3er im 5Ia<i)Ia"ö 'f* unbenfbar.^)

3n £anbfd]aftcn am ITIeerc mit [tarier Sd)ifferbeoölferung mad)t fid) aud) in

ber öolfsbidjtung ein ftarfes Dortoiegen fcemännifd)er Stoffe bemerlbar, 3. B.

in ber Bretagne, too 3aI)Ireid)e üoüslieber bem fd)U)eren, gefal)rDoIIen £ofe bes

Sdjiffers geotibmet finb, Stoffe, bie fonft in $ranfreid) nur oereinselt erfd)einen.'*)

Dem älteren beutfd)en Doltsl ieb brüdt oielfad) bie I^eibe, bas öbe,

U3eitl)in gebel)nte, bufd)ige, grasbeu)a(^fene Blad)felb feinen Stempel auf. „Die

I)eibe coas flcd)t, |a fled)t", l)ei^t es in einer Sd)i(berung bes Kampfpla^cs,

auf bem ber treulofe Kned)t, ber et)ebred)erifd)e Bui)lc, feinen fjexxn erfdilug.*)

Diefe finftere, menfd)enleere treibe ift fo red)t geeignet, bos I)er3 trüb 3U ftimmen.

IDenn ber Burfd)e com ITIäbd)en fort mu^ unb er über bie tjeibe finnenb baf)in

reitet, bann ift bas ber geeignete (Drt, um feinen fd)coermütigen (Bebauten nad)»

3ul)ängcn. lUit Dorliebe roirb bie Jjeibe als „breit" be3eid)net, toeil fie infolge

if)rer (Eintönigfeit unb €infamfeit fd)iet enblos erfd)eint. lUan fie!)t nidjts als

(5ras, (Bebüfd) unb barüber ben Ijimmel: bas ift bas Bilb ber ^eibe, coie es

1) Scitfdjrift „Das öcutf(f|c Dolfslieö", IV, 146.

2) Scitfdjrift „Das öeutjdie Dolfslieö", VI, 104.

3) Cu3cl et le Braj Soniou, 11,274— 302.

4) Ufjlanö, Dolfslicöer Hr. 94. £üning, ITatuv, 221.
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öcutfdjc Dolfslicbcr, tiamentlid) foId)c com Sdjcibcn unb ITTcibcn, mit Dorlicbc

anbcuten. 3m 5^ül)ling coirb bie treibe grün imb gctoätjrt bann bem flugc

einen töotjltuenbcrcn (Einbruch, bann toirb bas ^er3 bes fingcnben öolfes frol),

benn tuenn felbft bie graue, ftarre Ijeibe grünt, bann i[t es enblid) gan3 5rül)»

ling geiDorben unb ber böfe IDinter DoIIftänbig übertounben.

Hn bie f)eibe fdjlie^t fid) im beutfdjen üoltsliebe „bas $db", b. I). bie be»

baute $Iäd)e, im (Begenfa^ 3ur coüften, oon lUenfdjenljanb ni^t berüljrten Ijeibe.

Dafe in ben Dolfsliebern ber Sfanbinaoier bie Itaturgeifter, ber

IDaf[ermann (Hij, Hecf), bie (Elfen toeit pufiger erfdjeinen als inberDoIfs=

birfjtung ITlittelcuropas, bürfte rool)! aud) auf bie (Eigenart norbifdjcr Zanb

fd)aft 3urü(f3ufül)ren [ein. (Eine getoaltige, nod) uner[(i)Io[[ene Hatur, toie [ie

bas Horblanb auftoei[t, er[d)eint bem naturmen[d)en, ber il)r doII el)rfur(^ts=

DoIIem Sd)aubcr nal}t, als eine Don gefäi)rlid)cn (Bei[tern belebte Rät[cItDcIt.

Unter ber [tillen, bunfeln $l&6)e ein[amer Seen unb HTeeresbud)ten lauert

ber tü(fi[d|e Bel)err[d)er bie[er (5eu)ä[[er, ber Hiy, unb toelje bem ITtäbdjeti,

bas il)m nal)t! Unrettbar 3iet)t er es in bie 2iefe als [ein tDeib. $Ianbi=

naoifdjc Dolfsballaben rDi[[en von [oId)en Der[untencn HTen[d)enfinbern, bie ber

(Beift ber öliefe entfüt)rte. Hud) ber IDalb, ber buntle^), Ijat [eine Sd)reden;

bort roogt 3ur Dömmer[tunbe ber IEan3 ber (Elfen auf unb nieber, unb Dcr>

loren ift jeber, ber fid) \\)m nal)t, er bü^t [eine Heugier mit bem Zehzn, toie

J)err (Dluf-), b^n (Elftönigs Höxter töblid) [d)Iug. Die (Elfen [inb boppelt ge=

fät)rlid), ba [ie fid) ben inen[d)en in 3ierlid)er (Beftalt natjen unb gar anmutig

3U loden roi[[en. Jjer3og ITTagnus^) entging scoei (Elfen im t^ainc nur mit

Inapper Hot, bas Kräl)en bes I}af)ns rettete iljn. Da^ eine [oId)e, b^n Tnen[d|en=

finn äng[tigenbe, unt)eimltd)e unb übermädjtige Hatur ben (5ei[t ber Beoölferung

ern[t, ja fa[t traurig madjt, 3eigt bie DoIfspoe[ie ber Stanbinaoier, betDei[t bas

DorI)err[d)en [djcoermutsDolIer n)ei[en im [d)röebi[d]en DoI!sge[ang.^)

IDie arm i[t im (I)egen[a^ 3U bie[er reidjen IKi)tI)entDeIt bes Horbens bie

DoIf$poe[ieber3beri[d)ent}albin[eI an Hebern oon (Elfen, $een unb äl)nli(^en

übernatürlid)en tDefen. Hud) in ber fran3Ö[i[d)ent)oIfsbid)tung trifft man
[oId)e geI)eimnisDoIIen Itaturgeifter nur Derein3elt unb [cl)r oerbla^t an, fie

[agen bem tDe[en ber tid)ernben, tan3lu[tigen fran3Ö[i[d)en IDei[e nidjt 3U. Uod)

toeniger liahen [ie im Doltsgefang ber 3taliener^) pin^. „Die gan3e IDcIt

Don ncdi[d)en Kobolben, übelroollenben VOalb- unb Berggei[tern, von un^eim»

1) So erfdjeint [clbft im öcutfd|cn üolfslicö oom 5raucnmöröer öer tDalö noch

als öer „öunflc", 6. I). unl)cimli(i)e tEann, in bem öer ITtöröer lange ungeftraft

liau[en fann, efjc i{)u [ein Sd)id[al ereilt. Böljme, flitö. £öb., 60

2) ©rimrn, flltöäntfd)c f^elöenlieöer, 91.

3) IDarrens, Sd)rDeöifd)c öolfslicöer öer öorscit, 28.

4) Stuöad), Sd)tDeöifd)e öolfsliarfc, XIII.

5) (EroIIe, Dos italicnifdje Dolfstum, 101,115.
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H^en (Bcfpcnftern , toeldje bas (Bcmüt norbifdjer Dölfer fo oiclfad) ängftigen

unb in bem bumpfen Raufdjen, bem IjoIIenben <£d)o tiefer löälber, t)öl)Ien«

unb f(^Iud)tenreid)er (Bebirge, in ben (Erfdjeinungen nebeliger f}eiben il)ren Ur=

[prung l)aben, fonnte fid) nid)t enttx)i(fcln in bcr roaffergasreidjen unb barum

burdjfidjtigen ßtmofpljäre, unter ber Ijellen Sonne 3tQliens, rocldje alle (Begen»

ftänbe in il)ren flarften Umri[[en erlennen läfet." Das einjtge übernatürlidje

(Bef(^öpf, bas in ber Dolfsbidjtung ber Sübromanen öfter erfdjeint, ift bic

Sirene, ein $ahdw^\Qn bes ITteeres, bas buxdi feinen lieblidjen (Befang bie

ITIenfd)en be3aubert. IDäljrenb alfo im Horben bas getjeimmsoolle Dunfel bes

tDalbes, bes tiefen, unergrünblid)cn IDaffers, bes geröaltigen Bergriefen bie

tTtt)tl)en fcijafft, ift es an btn Iad)enben (Beftabcn bes ntitteUänbifdjen ITteeres bie

fonnig glänsenbe blaue 5Iut mit il}rcm lieblid) tönenbcn melobifdjen U)eIIenfd)Iag.

Die raulje £anbfd)aft ber beutfd^en Sprad)infeI(Bottfd)eel]at frülj3eitig

ben BetDotjnern ein ernftes löefen aufgeprägt. IKan fennt besljalb in biefem

£anbftrid)e bas luftige Sd}nabert)üpfl gar nid)t^), benn bie !ede £ebensluft unb

ber iaud)3enbc Übermut, bie mit biefcn elementaren (Befü{)Isausbriid)en un»

löslid) uerbunben finb, fagen bem Ijerben IDefen ber (öottfd)eer nidjt 3U. Über

allen ed)ten (Bottfdjeer öolfsliebern liegt ein Ijcrber Duft, es fe!)It jebes berbe

IDort unb jebe Derfänglid)e Situation, aber aud} bie glüdlidje E^eiterfeit unb

bas Sdjellengeflingel bes Ejumors. So bilben bie (Bottfdjeer Dolfsgefönge bas

(Ebcnbilb bes auf fpröbem, unfrudjtbarem Hoben erroadjfeneu , im Kampf ums

Brot unb bie Selbfterljaltung geljörteten germanif d)en Dolfsftammes.^)

Die BerDot)ner ber einfamen, roeltoergeffenen 3nfeItoeIt ber $aröer^), in

tDetterfturm unb (Befaljr inmitten einer bömonifd) ertjabenen Hatur gan3 auf

fi^ felbft angeroiefen, Don ernftem unb bod) feftem, entfdjloffenem Haturell, toaren

fo red)t gefdjaffen 3ur Pflege jener alten ^elbenlieber oon reidjen Königen, un=

üersagten Degen unb gewaltigen Saubercoefen. Dicfes toettert)arte Dol!, bas

felbft 3ur Begleitung feiner Qiänse mit Dorliebe ernfte, längere £ieber roät^Ite,

töar bcr berufenfte J^üter ber Sdjä^e rauljer, altgermanifd)er E}elbenbid)tung,

feine ^^Ifeneilanbe toaren ifjre le^te 3uflud)tsftätte.

Die Dolfslieber ber oberlau fi^ifdjen tDenben unterfdjeiben fid) merf=

Ii(^ Don benen, bie in ber tlieberlaufi^ gelungen toerben. „IDie bas £anb, bas

jene beiDoI)nen, Ijügelig ift unb ber $ü^ ber Ijötjeren (Bebirge bis 3U iljnen

nieberfteigt, fo erljebt aud) i^re poefie fid) l)öf)er. Sie htlianbt It 3um tleil ernftere

(Begenftänbe auf eine tiefer einget)enbe IDeife, unb es finben fid) l)ier toenigftcns

no(^ Hnüänge alter Jjelbenlieber." ^)

1) ^auffen, Sprad)tnfel (5ottfd)ce, 135. Diefer I}ang 3U (Ernft unö Sd)rDermut

gc^t fo tDcit, öafe urfprünglid) frembcn Dolfstieöern in (Bottfd)ec ein fonft nid)t nad/=

tpeisbarcr tragifd)er Sd)Iu^ angefügt rouröe.

2) ^ammerstjaimb, Faerösk Anthologi, 1, XLV.

3) I^aupt=Sd|maIer, üolfslieöer öer IDcnöen, 1,23,24.
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Der ftnntfdjenüolfspocftc iftberffirunbdjaraftcröerfinnif^enCQnb»

f(^aft aufgeprägt. „Der finnifdje Dolfsgefong", fagt £önnrot*), „fliegt aus

3tDci tiefcn Quellen : öer CEinfamieit unb bcr Srauer, man laufdjte auf bic

umgebenbe Ratur, man l)örte iljre Sönc unb antujortcte tl)r mit (5efang, tote

coenn alles in ber Hatur £eben, (Befiil)! unb Sprad)e I)ätte. Der Berg, bie

Bäume, bie tliere fprad)cn iljre (Bebanfen Dor einanber unb cor bem UTenfdjen

aus. Die Hatur wax £el)rerin bes Dolfes in ber poefie."

Hud) ber (Ernft, ber bm bretonifdjcn Hebern meift aufgeprägt ift, mu^
rooI)I bem (Brunbton ber roeltabgelegenen ßeibelanbfd]aft ber Bretagne ent»

fpred)en. Die fdjtöerblütige Dolfspoefie bcr Bretonen ift 5U $d)er3 unb Spott

CDcnig aufgelegt, fie l)ängt am Übernatürlid)en, (5eI)eimnisDoIIen.*)

tDte ben Dolfsdjarafter bie £anbfd)aft beeinflußt, fo au6) bic Hrt bes

£icbes. 3n Serbien^) voax im (Bcbirge, too bic I]Tenfd)en einfadjer, aber

aud) rauljer unb cinfamer finb, bas fj eibenlieb I)cimifd), beffen unDeränber»

li^c tr)pifd)e Dersscile (fünf Srod)äen mit bem (Einfd)nitt nod) bem 3U)eiten

5ufee), fotöie eintönige Begleitung mittels ber einfaitigen (Busle trefflid) 3um

dtjarafter bes Bergoolts paßten. 3^ tiefer l)inab ins 5lQ<i)Ia"^r ö^f^o Quf»

fälliger trat bas Übertoiegcn bes Ii)rifd)en £icbes unb bes San3es tjeroor,

fjelbenfang unb (Busle fdjioanben; bicBTenfdicn iDotjnten in Dörfern 3ufammen,

ficiner, aber gefdjmeibiger unb freunblid)cr als ber ITIenfdjenfdjIag ber f)öf)en.

flud) auf bie IDiberftanbsfraft ber £ieber gegen bie 3erftörenben (Einflüffe bcr

Kultur finb Ianbfd)aftIid)c|DerI)äItniffc oon (Einfluß. 3n entlegenen (5ebirgsgegcn*

bm l)altcn fid) alte Doltslieber länger unb in bcffercr (Beftalt als ba, roo bie

(Ebene bas (Einbringen ber Kultur begünftigt. flud)bieHnnal}me,baß,gefd)ü^tburd|

Berge unb tDälber, ber üolfsgefang fid) reidjer entroidele, erfd)eint glaubljaft.

„Hatfadjc ift es, ba^, je meljr Berge imb tDälber bic (Begenb burdj3iel)en, befto

reicher bie Dolfsbidjtung ift" beljauptet ein Kenner bulgarifdjcr DoIfsbid)tung.^)

IDie felbft naljc oerroaubte DoI!sbid)tungen, bie oiele Stoffe gemeinfam

befi^en, in 5orbc unb Klang Doneinanber abu)cid)en, baoon gibt TDitljelm

(Brimms Kenn3eid)nung ber aItfd)ottifd)cn unb al tb an ifd)en Dolfspoefie

einen Begrifft): „Die bänifdjen (£ieber) i^ahen im gansen einen feftercn

Umriß, finb ftrenger 3ufammcnget)alten, bicaItfd)ottifd)enI)abenbafürctrDas

Sartes unb eine eigentümlidjc ITtifdjung oon (Trauer unb XDctjmut, bie nid)t

fott)oI)I im ein3clnen fid) 3eigt, fonbern toie ein oon l)albburd)fid)tigcn, tounberbar

belcud)teten tDoIfen bömmernber, gemilberter I^immel auf bem (Bansen liegt."

1) Rc^ius, 5i"nIonö, 117.

2) Souoestrc, Les derniers Bretons, 1,178 (II part. cap. 2 § 3). fl. IcBra3,
La legende de la mort en Basse-Bretagne. Paris 1893. LXX, 26, 283. 284, H.

3) Ceopolö Ranfc, Die ferbifd)c Retjolutton. 2. a. Berlin 1844. 66.

4) Strauß, Bulgarif(i)c r)oIfs6id)tungen, 29.

5) U)iII)eIm (Brimm, Kleinere Sd]riften, 1,232.
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Heben ber £an6fd)a|t unb ben toirtfdjaftlidjenSuftänben eines £anbcs

i[t aud) feine (Befd)id}te von (Einfluß auf bie Befdjaffenljeit bes Doüsgcfanges.

Der[d)iebungen, bie ein Dolfsförper burd) (Eintoanberung frember Stämme,

burd) Kriege unb langtoäljrenbe Hnterjodjung erfätjrt, madjen \iäi in öcr

üolfsart met)r ober minber beutlid) bemerfbar.

Die ^errfdjaft eines fremben Doüstums tann je nad) ber Dauer balb ober=

tläd)Iid|ere balb tiefere Spuren im (Ll)axaltex bes unterioorfenen üoifcs l)inter»

laffen. (Ein treffliches Beifpiel Ijierfür bietet Spanien: toäljrcnb HlÜaftilieu

unb (Dali cien, nur fur3e Seit ben ITIauren Untertan, fid) itjre fpanifdje üolfsart

unb Doltsgefang beu)al)rten, lö^t fid) 3. B. in flnbalufien maurifdjcs Blut

unb maurifdje Sangestoeife nid)t ableugnen. 3n ben anbalufifd)en ITtelobien

liegt etioas „orientalifd) fjinreifeenbes " ^), unb bie Sangesroeife ber arabif(^en

Stropljen in BTaroüo erinnert auffällig an bie ITlelobie anbalufifdjer Polfslieber.

€inen tiefgetjenben (Einfluß l)at bie Beimi[d)ung fremben Dolfstums, bie

5oIge tüiebertjolter (Einbrüd)e namentlid) germanifdjer Stämme aud) in Italien

ausgeübt. Die itaIienifd)eDoIfsbid)tung3eigt eigenartige, auf Raffenmifdjung

3urüdgel)enbe Derfd)iebeni)eiten.

n)ät)renb bie £anbfd)aften piemonts unb ber £ombarbei an er3äl)Ienben

öolfsliebern reid), bagegen an Ii)rifd)en ärmer finb, tritt in ben Prooinsen

Htittelitaliens bas £ieb immer meljr tjeroor unb brängt bie Ballabe 3urüd.

3n Sübitalien unb Sisilien finb bie er3äl)lenben Dolfslieber faft üöllig Der»

fd)U}unben^), bas Itjrifd^e £ieb bagegen roud^ert fo üppig u?ie nirgcnbs fonft in

€uropa. „Die stornelli (tieine It)ri[d)e £ieber), roeldje fid) in gan3 Horbitalien

feiten, in piemont faft gar nid)t oorfinben, entftammenXTtittels unb Sübitalien.

Die er3ät)Ienben £ieber bagegen, in ITIitteU unb Sübitalien fremb, finb (Eigen=

tümlid)fett Horbitaliens." Diefe töorte eines Kenners treffen ben Hagel auf

ben Kopf.^) Ulan tann, toenn man in 3talien öon Horben nad) Süben an

ber fjanb ber oorf)anbenen £ieberfammlungen l)inabti)anbert, genau ben Xfox-

gang oerfolgen, wie nad) unb nad) bie Romanjen jurüdbleiben, toie fic vex=

cinjelt unb 3erftüdelt nod) eine tDeilc neben ber £i)rif I)erget)en bis 5^i^tara

unb enblid) in ber ITTarf unb in tEosfana im Blumenmeer ber Stornelli unb

(Dttaoen oerfinten. Die fübitalienifdje, überaus reid)t)altigc Dolfslieberfamm«

lung Don 3mbriani=(Eafctti*) entt)ält faft feine ber in Horbitalien gefungenen

1) (E. Boet)mcr in Ejerrigs flrdjio f. ö. Stubium 6cr neueren Spradjen, XIII.

3ol)rg. 24. B6. 167. D9I. Zidnox, (Defd)icl]tc öer fdjönen £it. in Spanien, übcrf.

ö. Julius, II, 504. 505.

2) Ctcbred)t, 3ur Dolfsfunöc, 222 ff. rocift ollerbings bas üorfommen eines

er3äl)Icnben £tebes auf Sisilien nad), es I)anbelt fid) jebod) in biefem Solle nur um
ein Derein3eltes Doifommnis; bas betr. £ieb ift oielleidjt aud) Don aufeen eingefül)rt.

3) 6raf Higro, ber t)crausgebcr ber piemontcfifdjcn Dolfslieber in Romania,
V, 417.

4) Canti popolari delle Provincie meridionali. 2 Bbe. ?Lorino 1871/72.
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Romanscn mel)r, Diefe Sroeiteilung bes italienifd)en Sprad)gebiets ^) in ein

nörölidjes, me^r cpifd)c$ unb ein füblid)es (h)rifd)cs) läfet fid) aud) in bem

(Brunbsug ber Tttunborten beobad)ten. „^icr fdiarfer unb energi[d)er Dialeft,

bort mufifalifd)er " ^) , bie Urfadje biefer üerfdjiebenljeit liegt in ber Dölfer.

mifd)ung, im oberitalifd)cn Stamme ftedt ein (Ein[d)Iag fremben (felti[d)en

ober germanifdjen?) Blutes.

Der Doüsdjarafter ift nid)t oljne (Einflufj auf bie lDaI)I ber Stoffe unb bin

(Brunbton ber öolfsbidjtung : tDÖIjrenb im trinffroljen unb trinffeften Deutfd)Ianb

mand) tjumorDoHcs 3ed)erlieb^) in fro!}em Kreife gefungen roirb, ber eble

tDein, ber (Berftenfaft bie fangesfro!)en (Bemüter begeiftern, Ijat bie fr ans öfifdje

üoltsbidjtung einen auffälligen ITlangel an drinfliebern. Ulan sedjt getoife

anäi jenfeits ber üogefen, unb in bin S(^en!en feljlt es bort nid)t an (Säften,

aber man Ijört fein Sedjerlieb.*)

flud) bürfte u)ol)l faum ein üoltslieb anberer 3unge fo üiel 3um £obe bes

froljcn unb franten IDanberns gefungen Ijaben als bas beutfd)e, bas £ieb

besjenigen Dolfes, bei bem ber Srieb, IDelt unb rHenfd)en 3U befdjauen, oon

jeljer fo übermäd|tig gecoefen ift, bem ber tDanberftab fo oft als tDunber»

ftab (Bottes fdjöne tDclt erfdjlofe. Die romanifd)en Dölfer Ijaben in iljrer

öolfsbidjtung bem nid)ts cntgegensufe^en : bin tro^igen IDanberburfd) mit bem

Ränsel auf bem Budel unb bem Knotenftod in ber f}anb, ber rüftig fürbafj

fdjreitet, biefe ed)t beutfd)e (Beftalt tennen fienidjt.^) Diefer muntere IDanbergefeU,

ber forglos (Bottes IDelt burdjftreift wie ber Dogel in ber £uft unb fid) ifjrer freut

tro^ aller i}inberniffe unb (Befaljren, ift nur im beutfd}enüolfsliebe3U finben.

Heben foldjen Ijeiteren Seiten finben fid) aber aud) büftere Befonberl)eiten

ber öolfsbidjtung. XOtnn perci}'") auf bie gro^e 3al)l englifd^er lieber

üertoeift, bie üon ©eiftesoeriDirrung Ijanbeln, unb meint, ba^ in gleid) auf»

fälliger IDeifc Seelenftörungen in anberen üolfsbid)tungen nid)t befjanbelt

rocrben, fo Ijat er red)t. (Es liegt ehin Ijier aud) eine Befonberl)cit ber Raffen«

entcöidlung oor, für bie es eben aud) nur einen englifd)en flusbrud (spieen)

gibt, ber alle Derbrel)ten €mpfinbungen oon ber flbfonberlid)feit unb lDunber=

1) nigra, Canti popolari del Piemonte, XXXVU.

2) riTetjcr, (Effai^s u. Stuöien 3ur Spra(i}gefd)id)tc , II, 120. IDalter Keller

(Das tosfanifdjc öolfslicö, Dtffcrtation Bafel 1908) bcl)an6clt eingc{)en5 öie gco«

grapl)ifd)c Dcrbreitung cpifdjsr unö Itjcifdjcr Dollslicöer in 3talien.

3) Deutfdje (Erintlieber: (Erf=Böf)me, Cieöcrf)ort, IIl, 57ff.

4) $Icurp, Litterature orale de la Basse-Normandie, VII.

5) ITlan lefe 6ic präd)tigen IDanbcrlieöcr bei Ditfurtf), Sränitfdje Dolfslieöcr,

II, 227ft.

6) perct), Reliques of ancient english poetry (laud) ni^ ebit.), 11,287. (Es

ift nötig, öle tDorte öes Begrünöcrs ber englifdjen üoIfsUebfunbc i^kx ansufü^ren,

fte lauten: „It is worth aUention, that the English have more songs and ballads

on the subject of madness, than any of their neighbours." Ritfon, Ancient

songs and ballads 11, 247 gibt ebenfalls Belege.
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lidjfcit bis 3ur oollftänbigen üerblööung unb 3um 3rrfinn I)in umfaßt. 3u

untcrfudicn bleibt immerijin, toietoeit [oldje Be[onberl)eit oon bem cnglifd)cn

Hebel ober anbeten flimatifd)en (Erfdjeinungen beeinflußt toorben ift.

norbifd)e£änbcrbegün[tigenben J)ang3urSd)tt)ermutgan3ausneI)menb.

Das tritt 3. B. in ber üolfsmufi! ber Srfjtöeben bcutlid) Ijeroor. Das tjäufige

öor!ommen oon fdjtoebifdjen (Eän3en in IKoII erflärt fid) aus bem 3um

büfteren ITIoIl geneigten nationalen Cf)arafter unb baraus, ba^ 3um 2an3e

regelmäßig gefungen töurbe; beim (Befangc toar im |d)toebi[ct)en DoHsIiebe

ftets bie ITtoIItonart Dortjerrfdjenb,^)

Die üoüsart beeinflußt aud) bas DorIjcrr[d)cn beftimmter Didjtungsartcn,

geroiffe norbi[d)e Dölfer (Sfanbinaoier, $d)otten) 3cigen ein übertoiegenbes epi*

|d|es (Element in iljrer DoIfsbid)tung, toäljrenb Süblänber (Sübitaliener, Si3i=

lianer, Hnbalufier) ein ebenfo ftarfes üorI]errfd)en Itjrifdjer (Befänge aufojeifen.

üolfsepifbefi^en unter benflaroifdjenDöIfern nur bie Serben, Bulgaren
unb Ruffen; bie tDeftflatöcn (ü;fd)ed)en, Sloroenen unb Polen) tüeifen nur

ballabenartige unb Iegenbenl)afte epifdje £ieber auf. Diefe 3;atfad)c ift in

bem (It)ara!ter ber genannten Dölfer begrünbet, jene (Serben, Bulgaren unb

Ruffen) finb bebädjtiger, ruijiger unb gefammelter, baljer gleid)fam oon Hatur

3ur (Epif angelegt, biefe finb Icbenbiger unb rü!)riger, aud) in b^n Äußerungen

itjres (Bemüts, roas fid) bei ben lEfd]ed)en im Talent 3ur TTtufü, bei ben Polen

im tEan3 ^'^^ <Befang äußert. Daljer bas Überroiegen ber £i)ri! in ber

t)oIfsbid)tung ber IDeftflatoen.-)

3n (Balicien, too bie Iteigung bes Doües oon alters I)er^) I)auptfä(blid)

bem San3e galt, ma^t fid) im Dergleid) 3U ber DoIfsbid)tung ber übrigen

Spanier ein bebeutenber Utangel an er3äf)Ienben Ciebern bemerfbar.^)

nid)t nur bie Hrt ber £ieber, aud) IDeifen unb Sangesort unterliegen ben

(EinflüffenberDoIfsart. Das ge!)tfo roeit, baß £anbfd)aften berfelben $prad)e

bcutlid) crfennbare Derfd)iebenl)eit ber Sangesart auftoeifen.

Das erfennt man felbft in beutfd)en (Bauen. Ijier ein Beifpiel: „5roifd)en

(Dber!)effen unb nieberl)effen", fo berid)tet auf (Drunb Iangiäl)riger Beobad)tung

Kantor Beder"), „ift ein be3eid)nenber Unterfd)ieb im RI)r)tl)mus unb in ber

Stimmenbefe^ung ber £ieber 3U bemerfen. Der obert)effifd)e Dolfsgefang 3eid)net

1) Dalenttn, Stuöien über öie fdjtDcbtfdjcn üolfstneloöicn , 56.

2) Profcffor Iteljrtng in öen „ ITItttcilungcn öer [djieftfdjen (5efcllfd)aft für

Dolfsfunöc", f)cft XII, 54.

3) Sd)on öcr römifd)c Did)ter Silius 3talicus gebenft öer tCansIuft öer

fpanifcf)cn (Balicier (Punica III, 344— 349).

4) Romania VI, 52.

5) „Das Dolfslieö in Ejeffcn" in „Eieffifdjc £anöcs» unö üolfsfunöc" oon Carl

£}cßlcr, lUarburg, 1904, Bö. 2, 591. TDeiterc ^orfdjungcn auf öiefem nod) fefjr i)er=

[^loffenen (Scbietc töärcn F)öd)ft Deröienftuoll. Kantor Becfer ift insroifdjcn oerftorben.

©b feine tocrtDollcn Dolfslieö »flufjcidjnungcn ocrloren finö?
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fid) burd) eine fcierli^e (Betragen!)cit aus, bie mandjmal an $d)ix)crmut grcnjt.

Der (Brunb liegt toatjrfdjeinlid) in bem burd) bie Hbftantmung unb früljerc flb«

ge[d)IoffenI)eit bebingten ruljigen, oft 3ur Sentintentalität unb XTIeIand)oIie ge=

neigten DoIfsd)arafter, ber, töie er fid) im geroöI)nIid)en £eben in einer getöiffen

3urüdf)altung äußert, aud) bem üolfslieb feine Signatur gibt. Die fämtli^en

UTelobien toerben I)od) intoniert, ba öfters bie Unteroftaoe 3ur Begleitung ocr=

toanbt roirb, ber$d)lu^ton toirb alsRulje» unb Sammelpunft lang ausgeljalten.

Überfd)reiten loir bie tDafferfdjeibe 3tDifd)en Kird)!)ain unb Heuftabt, fo rairb

ber (Befang me!)r becoegt, in bcn Ämtern ©beraula unb Hieberaula, bie einen

befonbers reid)en S6]a1^ an £iebern I)aben, fotoie im gan3en Hieberljeffen fogar

mand)mal ,I)üpfenb', toenigftens reidjlid) fdjnell im (Eempo. 3n biefen Besirfen

roirb noc^ ah unb 3U 3um San3e gefungen, toas in ®berl)cffen faum möglid) roäre."

Die Hrt bes (Befanges roedjfelt entfprcd)enb ber tnifd)ung ber Dolfsftämme

oft innerljalb besfelben Sprad)gebietes. Sie beoorsugt balb ein fd)nelleres,

balb ein langfameres (Tempo, balb roirb fie fd)tt)ermütiger, balb I)eiterer, balb

einfadjer, balb ge3iertcr, ober 3eigt totale (Eigentümlidjfeiten: draller, 3obIer,

Paufen ufu). So roirb oft basfelbe Dolfslieb in oerfdjiebenen £anbfd)aften ber»

felben 5unge gan3 oerfdjieben gefungen; fo fjobe i(^esroieberI)oItinbeutf<^en

©auen felbft beobadjtet.

Hber aud) in 5ic antrete^ gibt es berartige prot)in3ienc Sangeseigenarten:

in bm (DftproDin3en ^), 3. B. in Poitou, roaren foId)e eigentümlid)e IKobuIationen

beim (Befang als terl;indage unb pibolage betannt. Hud) in 3talicn muffen

folc^e Ianbfd)aftlid)e Sangesunterfd)iebe befteljen, ein £iebd)en (stornello) aus

(Eoletino fd)eint mir barauf l)in3ubeuten:

Vorria cantare alla maceratese,

Si non ce so cantä, me compatite,

Canto all' usanzia dello mio paese.^)

Diefer Sangesbraud] ber ^eimat roirb fid) leiber I)eute in beutfd)en

£anben nur nod) fel)r feiten feftftellen laffen, benn bei ber anbauernben Der=

fd)iebung ber Beoölterung bürften Stammesart unb fjeimatfang I)eute fd)on

ftart Derii)ifd)t fein, — Sd)abe barum, es toürbe bie Klangfülle beutfd)er t)oIfs»

mufif fel)r bereid)ert l}ahm, roenn man aud) bie feinen lofalen Dortragsnuancen

burd)iöeg bei nteberfd)riften feftgel)alten t)ätte!

1) Bujcauö, Chants et chansons popul., 1,16.

2) (öiananörca, Canti pop. Marchigiani, XXIII.
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5ünffcr Hbfd)nitt

Die $prad)e öer DoI{i$6td)tung

tDie bcr öolfsgcfang ftimmungsDoIIen flugenbliden fein (Entfielen Dcr»

banft, fo voäijli er au^ für feine Spradje mit üorliebe foId)e tDorte unb IDen»

bungen, bie fid) cor ber Umgangsfpradje bes Alltags burd) ebleren Klang t)erDor»

tun. 3n foId)en $prad)en, röeldje bereits eine anerfannte S(^riftfprad)e Ijeraus»

gcbilbet tjaben, tDÖljIt bas DoKsIieb bie Sd)riftfprad)e.

Die Urfadje biefer Beoorsugung ber $d)riftfprad)e fafet £. Sobler^) in

folgenbe lOorte: „Da^ (Befang eine Kunftübung unb als foId)e ctroas üor»

net)meres, fo3ufagen S^ft^i^ßs bebeutet, unb ba^ 3U bicfem Sioede eben

aud) bie $prad)e itjr IDerttagsfleib mit einem fonntägIid)en Dertaufd)en muffe,

I)at aud) ber gemeine Btann non jctjer gefül)lt." -) $üx biefe Auffaffung fprid)t

ber Umftanb, ba^ in bcr beut fdjen Dolfsbidjtung faft burd)U3eg bie Sdjrift»

f pr ad) e t)errfd)t^), Husnat)mcn roeröen burd) £anbf(^aft unb Stoff bebingt.

3n ber Blunbart raerben nur Spottlieber, Dierßeiler (Sd)naber!)üpfel, Runbäs,

„Stumpeliebli"*), „Stüdd)en"^))unb (Befänge örtlid)er Hrf), alfo £ieber min =

berenlDertes gefungen. Selbft inber Sd)tDei3, too bod) eine befonbere IKunb*

ort beftel)t, seigt fid) beim Dolfsliebe bas Beftreben, bie beutfd)en £ieber ber

Sd)riftfprad)e an3unät)ern.^) DasfeIbeiftinDeutfd)=BöI)men')ber5an. (Eine

Husnal)me bilbennur bie f(^rocrer 3ugängIid)enHIpenIänber ^) unb foId)e beutfd]c

Dolfsfplitter , bie fid) roeit toeg oom Daterlanbe inmitten frembfprad)Iid)er

Döifcr frül)3eitig angefiebelt t)aben, 3. B, bie feg. Sad)fen in Siebenbürgen,

1) tEobIcr, Sd)rDci3erifd)e üolfsltcöcr, I, LXXXIII.

2) 3n b^n ber DoIfsötd)tung üielfad) na!)efletjcnöcn unö fid) mit il\x bcrüT)ren6en

öeutfdjcn IDeifjnadjtsfptelen fprtd}t bie fjetligc 3"ngfrau ITIaria Ijodjbcutfd),

tDäl)renö 3ofepl) in öie IRunöart ocrfällt. Diefer 3ug, öcr 3ofcptis piutnpl)eit gegen»

über öer f)ef)ren Hlaria fenn3eid)nen foU, erfd)etnt öfter: Sd)röcr,Deutfd)elDeif)nad)ts9

fpiele aus Ungarn, 73 fl. IDeiterc Belege bei Srtcör. Dogt, Die fd)Ieftfd)cn lDetl)uad)ts»

fptele, £eip3tg 1901.

3) Sdjon f}ebel t)at bcmcrft, öafe es öeutfcfie Dolfslteöer in öer ITTunöart nidjt

gibt (Alemannia, Ijgg. d. Birlinger, IX, 85). i^offmann d. Sallerslebcn unö

Rid)ter, Sd^Iefifd)c öoHsIieöev, IV. 4) Benöer, (Dberfdiefflenser DoIfsIicöer,243.

5) Sd]mellcr, ITtunöarten Batjerns, 438.

6) Dierseiler unö furses £ieö (Sd)naöert)üpfel) tDäI)len meift öielTTunöart. D u n g er

,

Runöäs unö Reimfprüd)e, XXIV. J}rufd}f a = (Iotfd)er, 13. Birlinger, Sd)iDäbifd)C

Dolfslicöcr, 62ff. 7) 3citfd)rtft öes Dercins für Dolfsfunöe, V, 385.

8) I}rufd)fa = tEotfd)er, t)culfd)c Dolfslieöer aus Böfjmen, IX.

9) „3ft öod) öer nTel)r3al)I öer BctDoIjner öiefer (Begenöen öas Sd)rtftöeulfd)C fo

gut iDie eine fremöc Spradjc", £7auf f en in öer 3eitfd)rtft öes öeretns für üolfsfunöc,

IV, 3, öod) fommcn aud) Ijier, 3.B. in JEiroI, cr3ä{)IcnöcStüde I)od)öeutfd) cor. KoI)I,

(Ec^te üiroler £icöer, 253ff.
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bic BetDoljncr 6er öeutf^cn $prad)infel (Bottfd)eeinSübfrQtn, öicDeutf^en

bes ungarifd)en B er glaub es, bie Betooljner bes oon Slaiüen Ijalb ein=

gefd)IoffenenKuI)Iänbd)ens intlTäljren') iiftD. i^ier toicgt überall bas öolfs»

lieb in ber lUunbart oor, es mad)t fid) jebocf), nomentlid) bei neu aufgetom»

menen ©efäugeu, oielcrorts, 3. B. in Siebenbürgen^) uub (Bottfdjee, bas

Beftrebeu gelteub, bie Sdjriftfpra^e an3une!)men,

3n nicberbeutfd)lanb (3. B. in b^n alten Dttl)marfd}en'£iebern unb

aud| fonft) töurbe nieberbeutfd) gcfuugen, folange bas nieberbeutfdje bort eine

anertannte $d)rift[prad)e roar. 3m 16. 3al)rt)unbert brang jebod) mit bcr l)o^»

beutfd)en Sd)riftfprad)e aud) l)ier überall bas I)od)beutfd)e Dolfslieb ein. Bc3eid)»

neub für bm 3eitpun!t bicfer üerbräugung bes nieberbeutfd)cu aus ber DoIfs=

pocfieiftberUmftanb, ba^BurfljarbXDalbisin feinem 1527 oerfertigtenSaft»

nad)tfpiel „Der ocrlorene Son", roo [onft burdjroeg plattbeutfd) gerebet toirb,

bas Dolfslicb „tüo foll id| mtd) crncren", fcitens ber 3ed)er in ber $d)en!e

I)od|bcutfd) fingen läfet.^) Daraus geI)tI)erDor, ba^ fd)on bamals im nieber-

beutfd) enSprad)gebiete fid) bie (Bea)ol)n!)eit einbürgerte, DoIfslieberI)od)beutfd)

3U fingen. Dafür fprid)t aud) ber Umftanb, ba^ bas beliebte unb üicl gefungene

DoIfsIieboomSeeräuber $törtebefer,basim 1 5. 3al)rl)unbert nieberbeutfd)

gefd)affen roorben roar, im Urtejt bis auf btn Hnfang oerfd)ollen ift, roeil es

früt)3eitig ins f)od)beutfd)e übertragen unb im 16. 3al)rl)unbert meift l)od)»

beutfd) gefungen u)urbe.') freute fann bies burd)toeg als Regel gelten, fingt

man bod) 3. B. in IKedlenburg bas, röas überl)aupt nod) an alten DoIfs=

liebern Dorl)anben ift, I)od)beutfd).'') Hud) in Ditl)marfd)en gingen urfprünglid)

plattbeutfd)e Dolfslieber ins I}od)beutfd)e über.^) (Ein3elne Diale!tfpuren, bie

fid) I)ier unb bort (meift con Sängern erft I)ineingebrad)t) in beutfd)en üoIfs=

liebem finben, becoeifen nur, ba^ berffirunbton bes beutfd)en Dolfslicbes I)od)«

beutfd) ift.') 3n Itorraegen l)errfd)t beim (Befange ber Doltslieber bas Be«

ftrcbcn, bie XDorte ber Sd)riftfprad)c an3uroenben.')

1) riTeincrt, flitc teulfd]e Dolfslieöec in öer ITlunöart öes Ku!)län6d)ens (1817).

2) Sd)ufter,Stebenbürgifd) = Säd)ftfd)el)oIfsUcöcr, 15,26,48,51. IXad) IDittftocf

in öen Beiträgen jur Sicöelungs= unöDolfsfunöc ber Stebcnbiirger Sadjfen,

121, foll öer fäd)fifd)e Dialelt im Dolfsgefang öer legten 3al]i^3«^nte forttDät)rcnö

3urüdtDcid)en. Proben finöcn fid) in IDittftods Sagen unö Cicöer aus öem Hösner
(Belänöe, 39, 42,49. Seit 1860 foIIÖerRüdgang öes alten fäd)ftfd)enPolfsIieöes roöljren.

3) Bur!t)arö IDalöis, Der Derlorene Son, I)gg. u. lTliId)fad, 28.

4) £iIiencron, ^tftortfd)e üolfslieöer, 1,211.

5) 3immer, S^-i 3ur (Ef|araltcäftif öes öeutfd)en öoüslieöes, 233.

6) Betfptel bei inüIIenl)of f, Sagen, lTTärd)en unö Cieöer öer f^erjogtümer

Sd)lesnjig = £)oIftcin ufro., 494.

7) Köljler, üolfsbraud) im üogtlanöe, 296, beobadjtete, öa^ „öas Dolf, rote

es in öer flusfdjmüdung öte fliltngltdjfeit 3urüdfd)iebt, oud) oft öte reine Sdjtift»

fprad)c öer ITtunöarl Dor3icl|t".

8) Beobad)tungöesBtfd)ofsmoebeiSd)effIer,Sran3Öfifd)cDoIfsöid)tung,II,238.



ITlunÖQrt unö t)oIfsöid}tung 61

Die gleidje (Erfafjrung bietet öas fran3Ö[ifd)e Dolfslieb. „Der franäöfifdjc

Bauer, öcr im getDÖl)nIid)en £eben feine XUunöart fp r i d) t , t)er[d)mäl)t fie, tcenn er

öi^tet ober rocnn er fingt. " ^) (Eine fdjeinbare Husnaljmemadjen nur bieüoüslieber

bcrprooence, aber aü6) nur fdjeinbar, benn inlDir!Iid)feitiftbieproDence-)

unb fransöfifd) 5 1 a n b e r n ^) ein f e I b f t ä n b i g e s (Eebiet mit felbftänbiger Sprache

unb altem, eigenem Kulturleben. (Ebenfo oerljält es fid) mit ber Bretagne,

fotoeit fie bretonifd) fpridjt.^) 3m übrigen 5ranfreid] I)errfd)t bas Dolfslieb in

ber gemeinfran3Öfifd)en Sc^riftfpradje Dor*^), felbft in berDenbee.*^) 3m
fran3Öfifd)en £otl)ringen fpridjt man stoar patois (ITtunbart), fingt aber

fransöfifd).') Hud) in ber fran3Öfifd)enDolfsbid^tungtoaltetbie ITtunbart nur

bei Dolfsliebern nieberen Sdjlages, lofalen Spottgefängen') u. bgl. ob. Offenbar

gilt and) in 5ranfreid) bem fingcnben Dolfe bietTTunbart nid)t als paffenbe (Ein=

flcibung für ernfte £ieber.^) Heuerbings beginnen felbft bie Dolfsfänger ber pro=

üence bas $ran3Öfifd)e 3U gebraudjen, unb stoar bann, roenn fie Perfoncn fjöljercn

Stanbes fpred)en laffen. Sie l)alten alfo bie fran3Öfifd)e Sdjriftfpradje für ebler

als ifjre prooen3alifd)e Spradje.^ ) So rebet ber (Engel in einem IDeit)nad)tsliebc

ber prooence fran3Öfifd) 3U ben ^irten, bie il)m proDen3alifd) antroorten. IDcnn

felbft eine urfprünglid) felbftänbige Sprad)e, toie bas proDen3alifd)e, nid)t für

ebenbürtig gilt, barf man fid) nid)t barüber tounbcrn, ba^ bas Patois in ber

fran3Öfifd)en Dolfsbidjtung eine fo geringe Rolle fpielt.

3m(5egcnfa^ 3u5rau!reid) unbDeutfd)lanb, bie frül)3eitig einen ftaat=

lid)en, geiftigen unb fulturellen 3ufammenfd)lu^ fanben, bot 3talien bis in

1) tDortc öcs fransöftfcfjen DoIfsUeöerforfdjers Bujeauö, in öeffen Chants

et Chansons, 1,7. Diefc flnfid)t bcftätigt (Babrtel öicatrc, etudes sur la poesie

pop. Paris 1902, S. 195.

2) niit einem ?EeiI öeröascognc: Blade, poesies pop. de la Gascogne. Paris

1882, 5 Böe.

3) t)ier lebt ein üolIsUeö in nicberlänbifdjcrSpradic: douffemofcr, Chants

pop. des Flamands de France. Gand 1856 unöCootens et Sctjs, Chants pop. fla-

mands. Bruges 1878.

4) J^ier F)errfd)t ber Q3efang ber brctontfd)€n epifdjen £ieöer (gwerziou) unö

ber Ii)rifd)cn (soniou) oor: £u3el, Chants pop. de la Basse- Bretagne, 2 Böe.,

Corient 1868/74.

5) 5Ieurt}, Lit. orale de la Basse -Normandie, VI; Sebillol, Lit. orale de

la Haute -Bretagne, 263. 6) Oirebucq, La chanson pop. en Vendee, 10.

7) Puijmaigrc, Folk-Lore, 149.

8) „mit üorlicbe roirö bas Patois bei ber nieberen Komif üerroenöet", Sinf »

Das IDcib im franjöfifdicn öolfsliebe. V.

9) (Einen Beroeis für öicfe fluffaffung fönntc man 3. B. in einer munbartlid)

gcbid)tcten £cgen6e erbliden, in ber bie tDortc bcs f^cilanbs aHein fransöfifd) gc=

fangen roeröen: RoIIanb, Recueil de chansons pop., lil, 6. Ältere, fd)önerc Ocöer

ber ITTäö(f)cn auf bie Hlaifeicr finö f)od]fran3öfifd) , bie neueren
,
plumperen ber Burfdjen

im Dialeft: Romania, 11,62,65-

10) flrbauö, Chants populaires de la Provence, I, XVIII, 7, 138.
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6ic jüngfte Scitgefdjidjte Ijiuein 6en Hnblirf bcr 3erriffcnt)cit. Dicfcr fpiegclt

fid) nod) im ttalicnifdjen Doüslicöe toiber: es fd)illcrt bunt in jaljlreit^cn

TTtunbortcn, unb fa[t jeber frül)ere £anbesteil I)at feine Befonbert)citen. Doc^

beginnt [i(^ in ncucfter 3eit aud) I)ier bas Beftrcben geltenb 3U madjen, bas

Dolfslifb Don ber Hlunbort Ios3uIöfen unb einer gemeinitalienifrf)en Spradjc

nal)e3ubringen. Dies gibt fid) 3unäd)ft barin funb, ba^ ber Dialeft bcr £icbcr

mit tDcnbungen unb tDorten ber Sd)riftfprad)e burdjfe^t toirb. (Eat[äd)Iid| laffcn

fid) unter ben Dolfsliebern , befonbers b c r = unb ITT i 1 1 e I i t a I i e ns , oielc Belege

für bas Dorbringen ber bem (Bemeinitalienifd)en am nödjften ftefjenben Sprad)C

dosfanas nad)tDeifenO: 3aI)Ireid)e Derfe unb (Befe^e finb ftar! mit tosfani»

fdjen 5oi^'^ß'i ^^^ tDenbungen burdjfe^t, anbcrc faft gan3 tos!anifd) abgefaßt.

„Die gefungene Sprad)e entfernt fid) weit com gefprod)cnen Dialeft", bemertt

ein DoI!sliebforfd)er ber Romagna.^) Diefc tlatfad)e erüärt ein italienifd)er

5orfd)cr^) bamit, ba^ bie Dolfsfänger bas Bebürfnis empfönben, „bic Spradjc

3U ibealifieren (unb ber Sd)riftfprad)e 3U näl)ern)*), roenn ber (Bebaute, ben fic

ausbrüden foll, ebel unb nllah^n ift". DieDoIfsIieber (villotte) ber Denctianer,

im fd)önen, ausbrudsfal)igen Dialeft ber £agunenftabt abgefaßt, 3eigen tro^bem

3af)lreid)e Spuren bes O;osfanifd)en, bie augenfd)einlid) auf abfid)tlid)e Hnnät)e=

rung an bic Sd)riftfprad)e 3urüd3ufüf)ren finb/') flud) ber Römer unb bic

Römerin fingen if)re £iebd)en nid)t im ureigenen romanesfcn Dialeft, fonbcrn

in einer gemifd)ten, bem gemcinitalienifd)en naf)efommenben $prad)e.^) flud)

fonft 3eigt bas Dolfslicb Italiens eine 3imef)menbe £osIöfung com Banne bcr

XTlunbart/) 3n Hfturicn roirb eine IKunbart gefprod)en, tro^bem fingt bas

Dolf bort Diele £ieber faftilianifd) (gemeinfpanifd)).*^)

Bei IXaturDölfcrn unb überall ba, too fid) eine Sd)riftfprad)e nod) md)t

I)crausbilbete, erfennt man im Dolfsliebe bas Bemül)en, eine reinere, ert)abenerc

Sprad)e 3U gebraud)en: bies Beftrcben tritt in bem Dolfslieb ber £itauer beut»

lid) 3utage: „Die Dainos finb fosufagen im f)of)enStiI oerfa^t. tDortfd)a^ unb

grammatifd)e Husbrudsmeife bedin fid) in Dielen Stüden nid)t mit bmen ber

getDÖI)nIid)cn Der!el)rsfprad)e."-') Don bcr Dolfsbid)tung ber (Eften Derfid)ert

1) Bei 6'flncona, La poesia popolare italiana, 277 ff., finöcn fid) oicie Belege.

2) pcrgoli, Saggio di canti pop. romagnoli, VIH.

3) €afettt e 3mbrtani, Canti popolari delle provincie meridionali, I, X.

4) Archivio per lo studio deli tradiz. pop., Xll, 408a.

5) Somborn, Das t)cnctianif(i)c Dolfslieö, 28.

6) Bleffig, Römifdje Ritornellc, IX.

7) Sabatint, Saggio di canti pop. romani, 10. fl., füfjrt eine 3ufd)rtft an,

in öer es fjeifet: „Le canzoni pop. sono tutte italiane, almeno ne Hanno la desi-

nenza." ügl. ö'flncona, La poesia pop. ital., 277.

8) Duran, Romancero general, 1, LXV. pupmaigrc, Folk-Lore, 149. 3al)r«

bud) für rom. Cit., III, 270.

9) Cesfien unö Brugmann, £itauifd)c üolfslieöcr unb lUär^en, 84.
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il)r Übcrfe^cr Hcus^), ba^ namentlid) bie „bcfferen" (foll tooI)I Ijei^cn eblercn

unb ernfteren) Cieber eine fo gro^c Sülle eigcntümlidjer, oon bcr gccoöljnlic^cn

$prad)c abroeidjenber 5oi^Tnen entljalten, ba^ biefe eine „eigene, bidjterifdje

(Brammatif " bilben. Das flrabi[d)e ber Dolfslieber ift nad) $ad)au^) toeber

reine $prad)c nod) Dialeft, nielmeljr eine Stilart, befteljcnb aus einer „fraufen

lTli[d)ung oon DoI!stümIic!)em unb literarifd) Überliefertem". 3urücf3ufü^rcn

ift biefe eigcntümlidje Sprarfje unb Stilart auf bas Bemüljen ber Dolfsfängcr,

in ber ebleren Sd)riftfprad)e 3U bid)ten; ba fie biefe jebocf) nid)t oöllig bel)errf(^ten,

fielen fie immer toieber in iljre geaio!)nte ITTunbart jurürf.

flifo aud) !)ier im ©rient basfelbe Bemüljcn, bie Sprad)e bes Dolfsliebes

aus I)öl)eren Spradjregionen 3U greifen. (Ein äf)nlid)er oereinselter $a\l, ber

allcrbings nodj fefjr ber Hufflärung bebürfte, ift mir aus bem (Bebiete ber

lTtosfito=3nbianer in ITtittelamerifa befannt getüorben. Deutfdje Reifenbe,

bie in bzn 40 er 3al)i^en bes oerfloffenen 3Q^^I)unberts bie Htosfitofüfte auf

itjre Befiebelungsfät)ig!eit unb 5tud)tbarfeit prüften^), beridjten oon ben (Ein*

u)oI)nern folgenbes: „Die poetifdje Sprad)e ber ITIosfitos roeidjt gan3 au^er«

orbentli^ oon ber Spradje bes getDÖtjnlidjen £ebens ah. 3n meljreren fällen

fonnten roir, tro^ aller ITIütje unferer Dolmetfdjer, faum ben ungcföljren Sinn

ber uns oorgefungenen ober DorbeÜamierten £ieber enträtfeln, unb felbft bie

Jjerren f}alt} unb Upton oerftanben bie in ben £iebern oorfommenben oer*

roidelten KonftruJtionen unb ungetDÖt)nIi(i)cn Husbrüde nid)t."

(Es liegt in ber lDal)I ber Sc{)riftfprad)e 3um Sd)affen bes Dolfsliebes

ein rid|tiges (Befül)! bafür, ba^ in ber Husfpradje bes Dialeftes ettoas ber

Ijaltung bes crnften Dolfsliebes nid)t entfpred)e, ba^ ber ÜTunbart bas Pa»

tljctif^e fel)Ie, beffen befonbers bie Ballabe, aber aud) bas £ieb bebarf. Hud)

ift 3u bead)ten, ba^ ber Derbreitung ber Dolfslieber bie Hbfäffung in einer all»

gemein anerfannten Sd^riftfprodje feljr förberlid) fein mu^te.

1) Heus, (Eftnifd)c Dolfslteöcr, VI.

2) Sad)au, flrabifd)e Dolfslieber aus ITtefopotamicn, 14.

3) ScIIcd)ncr, ÜTüIIcr unb treffe, Beridjt über bie Unterfudjung bes ITIosfito»

lanbes, 267. Die Dcrfaffer fd)retben bcr abtoeidjenben Spradjc ber Didjtungcn „oer»

altete" Sormen 3U , laffen fid) jebod) leiber nidjt auf nä!)ere Angaben ein unb Der=

tröften iljrc £efer mit ben IDortcn: „oielleidjt finbct fid) fpäter Raum unb 3cit."

Ob biefe (getoi^ fet)r mertDoIIen) Angaben unb Sammlungen jemals ocröffcntlidjt

mürben?
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Sedjfter abfd)nttt

DoHsjänger

Urfprünglid) lebten bic £tebcr im HTunbc bcr Dolfsgenoffen; toie fie ent«

ftanben, tourben fie aud) münblid) fortgcpflanst: erft als fi(^ bie Dölfer bes

IDertes iljrer £ieber, bcfonbers berer, bic f}elbcn unb benfiöürbige Säten be=

fangen, bereuet rourben, ftelltc fid) bas Bebürfnis ein, eine bcfonbere Klaffe

Don Sängern 3U befi^en, bcren Beruf barin beftanb, biefe £ieber geroiffen»

t)aft im (Bebäd)tnis 3U beu)al)ren unb neuere (Ercigniffe 3U befingen. Der Kopf

bes Sängers roar getoifferma^en bas flrd)iD feines üolfes. Seine (Befänge rourben

DoII (II)rfurd)t gel)ört, toar er bod) ber ein3ige, ber genau Befdjeib rou^te in

ber üergangenljeit feines öolfes ober Stammes, berKunbe 3U geben oermodjte

üon bcn Ruijmestogen ber Dorseit. So erbliden toir benn in bcn älteften Ur«

funbcn ber tHenfd)I)eit
,

3. B. in ben (Bebid)ten bes Ejomcros, ben Sänger als

I)odjgefd)ä^ten (Befätjrten bes 5ürften unb feiner Berater: ber Sänger

toirb mit I)o!)en (Eljren beljanbelt unb ift überall toillfornmen. 3ft er bod),

ber ccoiöog, nid)t nur ber oon (öott Begnabete, beftimmt, ber tnenfd)en fersen

3u erquiden, fonbern aud) burd) feine fd)öpferifd)e Sangestunft befät)igt, btn

£jelben unb il)ren 5al)i^tcn Unftcrblid)feit im (Befange 3U Derleit)en.

Die ältefte (Enttoidlungsftufe bes Dolfsfängertums ift bie bes fd)öpfe=

rifd)en, mh^n ben he\telienben neue £ieber felbftänbig finbenben Sängertums,

tüie es bie Höben bes älteften Ijellcnentums üerförpern. Der I)omerifd)e

Sänger^), bem „ein (Bott mand)erlei IDeifen in bie Seele pflanste", toor ber

Sräger bes öolfsgefanges im I)ö^eren Sinne, er ftanb inmitten feiner Dolfsgenoffcn

Deret)rt unb gerne gefel)en, benn er raupte nid)t nur bie ^aten ber Dorfaf)ren

unb bas, toas anbere oor ii)m gefungen, er toar nid)t nur bcr Beröal)rer bes

nationalen Sd)at5cs an t)elbenliebern, er fe^te aud) bie Did)tung fort unb oerliet)

bm Säten ber 3eit= unb öoltsgenoffen Unfterblid)fcit burd) fein £ieb. Der

Sänger ber erften periobe, ber Höbe, blidte rüdcoärts unb DortDÖrts: rüdroärts

in bin £jelbcngefang ber Dorseit, ben er üortrug, Dorcoärts fdjoute er mit bid)tc=

rifd)em Huge in bie 3eit unb in bie 3ulunft: er toar Sänger, Did)ter unb

PropI)et 3ugleid).

Der beliebte blinbe Sänger^), bcr beim IlTaI)Ie ber pt)äafen teilnimmt auf

filberbefd)lagenem Seffel am eigenen Sif^ mit Speife unb IDcin öerfef)en fi^enb,

rDäI)rcnb it)m 3U f)äuptcn am Pflod bie tönenbc £aute I)ängt, er ift ber tlt)pus

bes Röbm ber alten Seit. (Er gilt ben fürftlid)en (Bäftcn gleid), alles, toas

im Zeben ber Pölfcr Dorgel)t, erfpäl)t er, fo fingt er bem Dulber ®bi)ffeus ein

£ieb Don feinem Streite mit fld)in fo Iebensu)al)r, ba^ ber tjelb ben bunfel=

1) Qotncr, ©ötiffcc, XXII, 346, 347. 2) iEbmba, VllI, 62tf.
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farbigen TTTantel mit einem Rud über fein flntli^ 3iel)t, um ben pf)äafcn bic

IjerDorquellenöc Qlräne 3U oerljetjlen
, fo feljr ergriff it)n 6es Sängers £ie6.

Hidjt minber ift öcr altinbifd)e Sänger^) ein gern gefel)ener (Baft, benn

er pries bie Säten bes Polfes unb feiner Surften, in ben Deben Ijei^t es bcsljalb:

„Dies IDort, Sänger, üergi^ nid)t, ba'Q Don bir fünftige (5efd)Icd)ter laut

oerfünben follen; in £iebern preife uns, Sänger, fe^c uns nidjt fjerab unter

ben ITtenfdjcn; (Efjre fei bir!" —
(DIcid) bm Höben naf)m bei ben flngelfad)fen ber Sänger eine gead)tete

Stellung ein. (Er I)ie^ scof, ein Beoieis bafür, ba^ er felbftänbig feine £icber fdjuf.

3m „Beou)uIf " eifd)eint er als gead)teter unb unentbel)rlid)er (Befellfdjafter bes

Surften. Sein £ieb unb fein Saitenfpiel bilbeten ben ebelften ber (Benüffe, toeldje

bie f}elben in ber tltettjallc bes Königs erfreuten. So I)ei^t es Don ber frof)cn

Derfammlung, bie fid) (Tag für Sag in König f^robgars Saale 3ufammenfonb ^)

:

Da mar E)arfcnfIong,

Des Sängers lautes Singen. (Es fagte öer Kunötge

Der lTlen[d]en Urfprung in alten Seiten,

IDic öer flllmädjtige öle (Eröe fdjuf,

Die lidjien Sluren oon öer 5Int umfdjloffcn.

Dann fiegesfrot) fe^te Sonne unö UTonö

flis Ieud)tenöes £id)t öen £anöbetDol)netn.

®ber an einer anberen Stelle:

Da toar Sang unb Klang im Saale oereinigt

l7ier cor ^ealföenes £7eeresfül|rern.

Die Saite warb gerüljrt, gefagt niandjer Spru(i),

Da t}ro6gars Sänger in ber ^alle bie 5i^enöe

£ängs ben UTetbänten ermuntern follte.

Hud) anbere germanifd)c Dolfsftämme muffen ifjre Höben befeffen ^aben,

bafür fprid)t bas Zeugnis bes bt)3antinif d)en (5efd)td)tsfd)reibers Prisfos,

iDonad) 3a3ei gotifdje Sänger Dor flttila felbftoerfafete £ieber auf beffen Säten

mit foldjem (Erfolge oortrugen, ba^ bie umf)erftef)enben 3ünglingc oor Bc
geifterung erglüf)ten, inbes bie fliten oor Sd)mer3 über if)re Kraftlofigfeit, bic

ifjnen ^clbentaten oerroefjrte, in bittere (Tränen ausbradjen.^)

3m einfamen Sinnlanb f)at fid) bas flöbentum bis fefjr tief in unferc Seit

f)erab fortgepfIan3t: einem Sänger 3U laufdjen, ber mit feinem (Befjilfen im=

prooifierenb neue £ieber (Runen) fanb, galt bei fröl)lid)en $e\tm unb (Belager

als I)öd)ftesDergnügen, bas ber {}ausl)err feinen (Bäften bar3ubieten oermodjte.

Diefe Sänger rourbcn rcid)Ii(^ belofjnt unb gut beroirtct. flit unb jung fjörto

1) 3immer, flltinbtfd)es £cBen, 343.

2) BcÖDuIf 89ff., 1064ff. 3^ \)abt bic Übertragung aus Sricbrid) Dogts
Dortrag über ,,Ceben unbDidjlen ber beutf(i)en Spielteute im ITtittelalter", S.4, entlel)nl.

3) Kelle, ®efd)i(i)te öer beutfd)en £iteratur, I, 19. 295.

Bötfei, pfi^diologic öer Doltsöicfitung. 2. flufl. 5
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cnt3ÜcEt il)ren ®efängcn 3U. Die Sänger fangen ftunbcnlang, unb 3toar fo=

tDo!)I neue eigene £teber als aud) alte oon (Befd)Ied)t 3U (Befd)Ied)t überlieferte

(Bcfänge.^)

Diefen finnifd)cn £{öben ift es fjauptfädjüd) 3U banfen, ba^ 3U einer Seit,

roo in oielen Kulturlänbern bas öoüslieb erlofcf), in $innlanb getoaltige Sdjä^e

epifdjer unb Ii)rifd)er Dolfsbid)tung gcljoben toerben fonnten.

(Eine Stjrenftellung ätjnlid) ber bes tjomerifdjen Röbcn geno^ ber üolfsfänger

bei bcn freien Stämmen bes Kautaf us.") Bei biefen friegerifd)en ööltern roar

ber Sänger mit ber £eier als öiräger bes Jjelbenliebcs, 3ugleid) als Bemal) rer

bes f)elbenrut)mes ein überall gern gefeljencr (Soft, ber bei Sdjmaus unb 3ed)=

gelage immer toillfommen toar. Seine £ieber toerften bie £uft 3U Kampf unb

Streit, unb bas Blut ber ^örer wallte l^ei^er, inbes fie iljm laufdjten. nid)t

nur ber Dergangcnljeit galten bie (Befönge ber faufaufifd)en Sänger, aud)

b^n 2aten ber ©egenujart fpenbeten fie £ob, unb preifenb Hang il)re £cier am
(Brobe gefallener Jjelben, als f(^önfter £ol)n ber £ebenben unb Quoten. 3n btn

£iebcrn ber Sänger erl)ielt fid) bas (Bebäd)tnis tapferer Kämpfer bis auf Kinber

unb Kinbeslinber, als fteter flnrei3 3U roaderen (Taten. 3n allen urfprünglid)

georgifd)en £änbern^) gab es IDanberfänger, bie oon Dorf 3U Dorf, Burg

3U Burg 3ogen unb allentl)alben gaftlid)e Hufnal)me fanben. llXan l)örte fie

gern unb reid)te it)nen bas Befte an Speife unb Sranf aus bem {}ausl)alte. Diefe

Sänger entflammten in ber Regel angefel)enen Käufern, fie unternal)men il)re

Reifen oon einem inneren Drang getrieben. 3l)re ein3ige Be3al)lung toar

Beroirtung unb ber Dan! fämtlid)er (aud) ber toeiblid)en) 3ul)örer.

(Ein 5orfd)er, ber bei ber Kultur nod) fernftet)enben Dölfcrn öolfsgefänge

fammelte, Rabloff ^), l)at fid) über bie ältefte unb fd)öpferifd)fte Periobe bes üolfs=

fängertums, bie Seit ber Höben, alfo ausgefprod)en: fie „ift nur möglid), raenn

bie Dolfspoefie felbft bas e i n 3 i g e geiftige Probuft besgefamtenDolfsgeiftes

ift, folange es feine anberen geiftigen Bilbner gibt als eben bie flöben. Hur

bas ber inbioibualifierenben Kultur Dollfommen fernftel)enbe Dolt oermag £{öben

{)ert»or3ubringcn".

Sold)e Höben begegnen uns nod) bei 3urüdge3ogen lebenben ujeltfernen ober

im un3ugänglid)en (Bebirge l)aufenben üolfsftämmen, 3. B. ben Kabt)lennorb=

afrifas.^) f)ier fingen bie Sänger nod) oielfad) oon il)nen felbft oerfa^te £ieber.®)

1) Rc^ius, SinnlQub, 127.

2) IDagncr, öölfer öcs Kaufafus. 1,4.19. 11,116.118.

3) Kod), Die faufafifd)en Cänber unö Armenien, 103.

4) Raöloff, proben öer Dolfsliteralur öer türftfdjen Stämme, V, XXI.

5) flud) im übrigen flfrifa gibt es Sänger, öic jeöod) oielfad) bereits öen

Himbus öcs flööentums eingebüßt f)abcn, 3. B. öie (Briots in Senegambien, Sie

gelten als lieöerlid) unö öer DöHerei ergeben, loeröen sroar gefud)t unö be3al)It,

aber tro^öem ocradjtet. Sie finö sugleid) IHuftfantcn. Ejartntann, Die Higritier,

1, 164. 6) ^anoteau, Poesies popul. de la Kabylie, IV.
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Bei ben (EtntDo!)nern öer 3nfeln öes Stillen ©^eans finöen fiel) Spuren öes

flöbcntums, 3. B. bei ben Diticrn unb ben (Eingeborenen ber Hongainfeln;

l)ier gibt es befonbere Did)ter, bie in Ijoljem flnfeljen ftel)en unb fel)r geei)rt

roerben.^) Den 3nbianern 3entralamerifas ersäljlen Sänger unb Stegreif :=

bidjtcr bei Soften bie (Taten ber Dorfaljren i!)res Dolfes.^)

3m (Begen[a^3umSd)öpferift ber RI]apfobe in erfter£inie ber X) er breiter ber

Dolfsbidjtung. „Btit ber einbrtngenben Kultur, mit ber Kenntnis bes Sd)reibens

unb £efens toirb ber Robe oerbrängt, unb an feine Stelle tritt ber HI)apfobe,

ber nid)t met)r felbft fingenb f<i)afft, fonbern geljörte £ieber anberer oorträgt." ^)

SelbftDerftänblid) oollsiefjt fid) ber Übergang com Höben 3um Rljapfoben feljr

langfam, unb es gibt oiele 3 tüifd^englieb er: Sänger, bie mit mel)r ober roeniger

©ef(^i(f 3u bem überlieferten £iebcrf(^a^e aud) gelegentlid) Eigenes I)in3ufügen,

3m allgemeinen aber bleibt ber Unterfd)ieb 3tDifd)en Roben unb Rljapfoben

befteilen, ba^ ber erftere f)auptfäd|Ii(^ fd)ö pferifd), ber le^tere oortragenb

u)ir!t. Die Rt)apfoben ber ruffifd)en Btjlinen ^), bie „skasiteli", bemüljen fid)

ängftlid), bie Überlieferung inne3ul}alten unb gerabe fo 3U fingen, roie iljr Dater,

(Bro^oater ober iljr £el)rer fang. 3ft ber Erinnerung bes „skasitel" ein Seil

bes £iebes entfallen
, fo lä^t er il}n enttoeber aus ober er3äl)lt bas betreffenbe

Stücf in Profa. (Er toirb fid) nie entfdjlie^en fönnen, bas Derlorene rl)i)tt)mifd)

aus eigener Kraft roieber Ijersufteilen, obgleid) bies bei ber (Einförmigfeit bes

Br}linenftils 3iemlid| Ieid)t 3U fein fdjeint,

DerRijapfobe ift faft burd)toeg Beruf sfängcr^), er lebt üon bcm (Ertrage

feines (Befanges, unb er toirb bementfpred)enb feitens ber 3ul)örer toenigcr ge»

fd)ä^t als ber gottbegnabete Höbe.

Unter ben Rtjapfoben, ben toanbemben Derbreitern dou (Befangen, nel)men

bie

B

lin b e n eine tjcroorragenbe Stellung ein. Sie finben fid) unter oielcn Dölfern

als Sräger bes Dolfsgefanges. Die früljefte (Ertoäljnung b lin ber Sänger unb

ITTufifer finbet fid) in bem fanonifdjen DoI!slieberbud)e ber dl) ine je n, bem Sd)i«

King^): 3um 5efte bes 5ürften fanben fid) fd)on im 7. 3al)rl)unbert o. (If|r.

(biefcm Seitraum gel)ören bie füngften £ieber bes Sd)i=King an) Blinbe ein, um
ben frot)en dag mit Klang unb Sang 3U Derfd)öncrn.

Da^ gerabe ber Blinbe 3umdräger bes Dolfsgefanges tnerben mufete, I)attc

tiefere (Brünbe. Da bie Kraft bes (Bebäd)tniffes unter Hbgang bes 3er»

1) ITtctntdc, Die 3nfeln öcs Stillen (Dseans, 11,46. 88.

2) Bancroft, Native races, I, 774. £et5cr gibt Bancroft über öiefe tDidjtigc

5ragc nur roenige Seilen.

3) Raöloff, Proben öer öolfstitcratur öer türfifdjen Stämme, V, XXI.

4)Rufftfd)c RcDuc, 1,314—316.

5) flusnafjmen fommcn oor, 3. B. bei öcn ruffifd)cn Bt)ltncnlängcrn, öic

f)auptfäd)Iid) Canbmirte tuaren, aber aud) fie fangen gern um (Bclb, fobalb man
if)ncn feitens öer 5orfd)cr (Entgelt anbot. Ruf|ifd)c Reoue, 1,271,

6) Sd)t = King, überf. oon Dieter d. Strauß, 481.

5*
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ftrcucnben Hugcniidjts unglaublidi [tetgt, toaren oufgeioecfte Blinbe für bas

Hbjingcn Don Ocbcrn aus bem ®ebäd)tniffe DorsugstDeife befäljigt.^) Daneben

roar aber aud) bie aufgestoungenc IlTu^e, 3U ü)eld)er ber Blinbe oerurteit ift,

ein (Brunb mel)r, fid) foId)en Hrbeiten 3U3urüenben, bie geiftiger tlatur unb

babei bin Ulitmenfdjen roillfornmen roaren. Was lag ba näl)er als (Befang unb

IHufif?^) Da bie Hatur in iljrer 5ür[orge für oerlorene Seelen» ober Körper»

fräfte (trfa^ burd) Derftärfung anberer 5äl)igfeiten getoäljrt, gab fie ben Blin«

ben Dielfad) ein uerfeinertes Seelenleben, fd)ärferes (Bel)ör, feineren daftfinn,

lauter (Eigenfd)aften, bie fie l)erDorragenb 3ur ÜTufi! unb 3um (Befang, fotoie

3um Didjten befäljigen. flud) toirb baburd), ba^ bas Zehtn bes augenlofen

ntannes fid) gan3 in feinem 3nnern abfpielt, bie geiftige Verarbeitung bes üor«

tjanbenen Stoffes au^erorbentlid) geförbert. So toaren bie Blinben üor3Üglid) ba--

3u geeignet, im Sinne ber oorljanbenen bid)terifd}en Überlieferung an bas be«

ftctjenbe Sangesgut antnüpfenb, roeiter 3U bid)ten unb fo bm £ieberfd)a^ iljres

Dolfes 3U Dermet)ren, h^vo. neu entftcl}enbe ©efänge rDeiter3utragen.

Don bem trcfflid)en (Bebäd)tniffc blinber Sänger 3eugt bie nad)rid)t, ba^

ber Blinbe Stüfr Kattarfon bem König I^aralb (har^aöl) an einem flbenb 30

flokkar 3um beften gab unb bann erflörte, obtDol)l er nod) oiele foldjer £ieber

toiffe, aber aus 3citmangel nidjt oortragen tonne, bel)errfd)e er bod) ber drapar

nidjt toeniger als ber flokkar.^)

3n germanifd}en £anben treffen toir fd)on fel)r frül) blinbe ITtönner als

Betoal^rer alter i}elbengefänge, roeld)e fie bem Dolfe oortrugen. Das ältefte 3eug«

nis Don itjrem IDirfen entflammt ber £ebensbefd)reibung, bieflltfrib(839— 849)

rom^eiligenOubger (t 809) entroorfen Ijat; l)ier toirb er3äl)lt, ba^ ein Blinber

namens Bernlef bei feinen nad)barn gar beliebt getoefen fei, roeil er gefpräd)ig

roar unb Säten ber Dor3eit unb Kämpfe ber Könige angenel)m mit (Befang

Dor3utragen oerftanb/) 3ur 3eit ber Blüte bes beutfd)en Kunftepos muffen bie

Blinben als (Träger ber uoltstümlidjen Hedcn= unb £cgenbenpoefie 3iemlid) tätig

gecocfen fein, fonft I)ätte u)o!)l fdjmerlid) ber Didjter bes Hiturel um bie Utitte

bes 13. 3a^i^^unberts itjrer gebadjt:

fo fingcnt uns ötc BItnöen

bas Stjfriö ijürnen rocrc*)

Die Blinben muffen oicl 3ulauf gel)abt Ijaben, benn ein (Bricsgram im

geiftlid)en (Betoanbe eifert feljr bagegen, ba^ bie Blinben unb „£eirer" fo oiel

unb fo ausbauernbe 3ul)örer finben, bie tagelang iljre „lugenlid|en" HTärcn

„ fingen ober fagen " l)ören mögen.*^) (Bar fo an3Üglid) unb erlogen fönnen jebod)

1) 3afob ©rtmm, Kleinere Sdiriften, 1,199,200.

2) Sdjerer, poettf, 176. 3) IHaurer, 3slan6, 450.

4) tDilf)eIm (Brimm, Kleinere Sdjtiften, 1,95. Pcr^, Monumenta, 11,412.

5) flitö. Blätter, 1,267. Codjmann, KI. Sd)rtften, 1,470.

6) IDacfcrnagel, Cefebud), 1,940,33.
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bie (Befängc öcr Blinben nic^t getoefen fein, bcnn f) exmann oonSti^Iar^)

beseugt, ba^ öic Blinben oon bcn IDunbcrn bcs Ijeiligen Hicolous auf ben

(Baffen fangen. Sie I^abcn alfo aud) in Deutfdjianb mie in romanifdjen unb

flaroifdjen £änbern bie geiftlidjc £cgenbe mit Dorlicbc gepflegt. €in blinber

Spredjer aus (Braubens fanb fogar am I}ofe bcs t)od)meifters üom Dcutfdjen

®rben um bie IDenbe bes 15, 3a^^I)unberts freunblidje Hufnaljme unb Be»

tounberung.") Das toar iebenfalls eine flusnatjme, benn ber Stern ber Blinben

toar bamals \6]on in Dcutfdjlanb im Sinfcn. 3m Anfang bes 1 6. 3a^t!]unberts

ft^einen fie oollenbs alles Hnfeljen eingebüßt 3U Ijaben, benn roir finben fie üiel-

^adi in red)t fd|lcd)ter (Befcllfdjaft. Sie roerben in bas gro^e Bettler« unb Der»

bred)erl)eer eingereiljt, bas bamals förmlid) organifiert mit bem 3entralfi^e

auf bem Kolenbcrge bei Bafel, Deutfdjlanb l)eimfu(^te. Unter ben „Blatfd)iercrn",

u)ie fid) eine (Bruppe biefcr Bettlerfd)ar nannte, erfd)einen aud) „bie Blinben,

bie Dor ben Kird)en auf bie ftüel fteen unb fd)lagen bie lauten unb fingen ba^n

mandjerlei gefang üon fernen lanben". Rubere toieber geißelten fid) ober fd)lugen

fi(^ mit Steinen blutig unb trugen Jjciligenliebcr cor. Den poli3eibel)örben jener

3eit toerbcn fie in einem Büd)lcin, bas bie Hufmer!fam!eit auf bas oielfad) Dcr»

bred)crifd)e (Ereiben jener Bettler lenfenfollte^), als Sd)a)inbler angeseigt. Sol^c

Dor!ommniffe gaben felbftoerftänblid) 3U flrgtt)ol)n Deranlaffung, fie oerfe^ten

bem Rufe ber Blinben ben Sobesfto^. 3u $ifd)arts Seiten gab es u)ol)l nod)

„blinbe £eircr" unb „blinbe Spieler auf ben Strafen", aber il)r Anfeilen roar

bat)in.'*) Sie toaren gerDÖl)nlid)e Bettler. Dereinselt erfd)einen in ber ^olgeseit

nod) blinbe Sänger, im (Elfa^ unb an ber Iltofel finb fold)e nad)toeisbar.^)

3nbcrSd)iDei3®)erfd)ienen 3U Beginn bes 1 6. 3cil)rl)unberts blinbe Sänger

unb Sängerinnen, es töaren meift arme £eute, benn man gab il)nen „um (Bottes»

loillcn" Unterftü^ung. 3n Q^irol tourben gerabe bei Blinben nod) in neuefter

Seit befonbers reid)e $d)ä^e an üoltsliebern gefunben.'')

3n 5i^«»^freid) waren Blinbe als Sänger unb IlTufüer im Iltittelaltcr

tätig, fie trugen il)re (er3äl)lenben) £ieber mit Begleitung eines 3nftrumcntes,

ber (Beige ober einer mit einem Drel)rab oerfel^enen £eier (symphonie) oor^),

Quc^ ü)irb il)r f^arfenfpiel ertt)äl)nt. 3m 1 5. 3a^i^I)unbert toaren fie eine gc»

u)ö^nli^c (Jrfd)einung , bettcinb unb (Beige fpielenb^) sogen fie mit (Befang oon

1) ^ermann oon Sri^Iar in Dcutfd]c ini)fttfcr, bgg. oon Pfeiffer, 1,16.

2) tEöppcn,DoIfstumIid}cDid)tungen,2. Raumer, tEa[(i)enbud), 1830. 183.184.

3) Dies Büd)Icin I)ct^t liber vagatorum: (Doeöete, paniptjilus (Sengenbad), 343.

flo^'Callemanb, Deutfdjes (Bminertum, 1, 178. rDetmartfd[)es3al)rbud), IV, 78.

4) 5tfd)art, Aller prafttf (Brofemutter, unb (Bargontua.

5) Stöber, flifatia, 1,161. Hlone, (Quellen unb Sorfd)iingen , 1,406.

6) tEobler, S(i)tDei3ertfd)e Dollslteber 1, LXXVIII, LXXX.

7) 3eitfd)rift 5. Deretns f.
Polfsfunöe, X, 109.

8) Chanson de Roland pp. Michel pr6f. XII. fl.

9) Rabelais n.b.E^enferl'aveuglequi fait dancer: Blidiel, Argot 103. XLVIll.
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^aus 3U Qaus; man fal) fie bamals unb im 16. 3al)rl)un6crt fo Ijäufig, ba^

oon bcr Polisei gcfud)te Spi^uben, um itjrer üerljaftung 3U entrinnen, fi(^

als blinbe Sänger oerfleiöcten.^) 3n Paris fafeen nod) im 17. 3a^tl]un5ert bie

Blinbcn an ben Strafeenedcn.^) Dann fdjeinen fie meljr unb mcljr Derf(^tDunben

3U fein, benn man finbet itjre Spur im neueren fransöfifdjcn Dolfsgefange nidjt

mel)r, nur in ber bretonifdjen Bretagne toaren fie nod) bis ins ücrfloffcne

3al)rl)unbcrt am töerle.^)

Die Blinben ber Bretagne toirften meljr als ücrbreiter bmn als Di(^ter;

fie trugen lieber frembe £ieber Dor, als fie neue erfanbcn. Sie erfreuten fid)

im (Begenfa^ 3U anberen Cänbern in ber Bretagne großen flnfeijens unb be=

reittoilliger Hufnatjme. Hirgenbs marö ber blinbe Bettler Ijart abgetoiefcn;

I)atte man bie Bitte bes Armen an ber Sür ücrnommen ober Ijatte bas Bellen

feines i}unbes (ber meift ber ein3ige 5ül)rer bes Blinbcn roar) feine Hälje oer»

fünbct, fo ging man iljm entgegen, füljrtc iljn ins Ijaus, na^m iljm Ijöflid)

feinen Bcttelfad unb Stab ah, u)ies itjm einen pia^ am I)erbe an unb labte

il)n mit Speife. Jjatte er ausgerutjt, fo fang er bem lOirtc als (Begengabe ein

neues £ieb. Bei l)od)3eitcn fafeen bie Blinben auf bem (Ef)renpla^ an bem eigens

für bie Hrmen gebedten Sifd)e, Don reo aus fie 3U (EI)ren ber Braut, roeId)e

fie fclbft bebiente, £obfprüd}e unb Coblieber erflingcn liefen. 3m (Engabin

trat ein Blinber als Derbreiter ber DoItsbid)tung auf.')

3n (Englanb t}atte fid) im fpötcren Htittelalter ein luftiges (Beroimmel üon

öolfsfängern unb Hlufifanten, (Bauflern unb Dolfsbeluftigern aller Art ent=

faltet. Der Derfaffer eines umfangreid)en fatirifd)en (Bebid)ts aus bem 14. 3<^iiX'

I)unbert, bes „pierce piougI)am", ertx)äl)nt bie gleman, b. I). bie blinben, oon

einem ijunbe gefüt)rten lUinftrels.^) Die Blinbcn gingen uml)er, begleitet oon

einem !)unbe, unb läuteten mit einer Klingel.^) 3n Sd)ottlanb '\anben bie Blinben

fogar an btn Canbesfürften (Bonner unb ^örberer. König 3aTnes IV. lol)nte il)ren

Sang rcid)lid). Xlaä) ben n;agebüd)ern feines (Brofefd)a^meifters empfing in ben

3al)rcn 1490—1492 bcr Sänger „ Blinbe J)arrt) " tt)ieberl)olt (Baben aus ber

Königlid)en Kaffe.')

3m englifd)en Doüsleben bes 1 6. 3a^i^I)unberts muffen blinbe Sänger

unb lUufifanten feine feltene (Erfd)cinung geujcfen fein. Der ebk pt)illip Sibnet)

Dernal)m il)re mit raul)er Stimme gefungenen alten Ballaben mit befonbcrer

üorliebc unb warb von Rül)rung übermannt, roenn bas alte £ieb oon Per«)

unb Douglas erflang, bas tro^ bes „ rol)en Stils " fein J}er3 loie ein trompeten«

1) Sregter, Histoire de l'administration de la police de Paris, 11,82.

2) 3acob, Paris ridicule et burlesque au XVII siede, 269.

3) öillemarque.Barsas.Breis, I,XXXIi. 4) Slugt, üolfsl.ö. (Engaöin,48.

5) pierce piougI)man ed. Wright. 1,98.

6) Robert Bell, Ancient poems . . . of the peasantry of England, 54.

7) flijtoun, The ballads of Scotland, I, LXXXff.
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(toö crfd)üttertc.^) Don bin (Beleljrten unb (Bebilöctcn touröe öcn üolfsfängern

3tDar rocnig Bead)tung gesollt, öafür aber toar öas gemeine Dol! in $d)cnfen,

Bierf)äufern unb bei ^od)3eitsfd)mäufen befto eifriger im Hnl)ören ber alten

Romansen, rocIci|c bie blinben Ijarfncr unb IKinftrels oortrugen. Da^ [oId)c

lieber aus alter 3eit [tammten, betoeift bie 3nt)altsangabe, bie putentjam,

ein {}öfling (Elifabettjs , oon ben £iebern ber Blinben gab.^) Danad) fangen

fie „bas inärd)en oon Sir Sopas, ben Berid)t oon Beois oon Soutljampton,

(Bur) Don IDartDicE , flbam Bell unb Klijmme oon ber Klippe unb anbcrc alte

Romanjen".')

Die Blinben {)aben nod) lange mit bem (Befangc alter Dolfslieber bas

cnglifdje Pol! erfreut, 3U (Enbe bes 18. 3at)i^t)unberts nod) I)örte ein Dolfslieb*

forfd)er auf ber Strafe in £onbon einen blinben (Beiger, ber bie Ballabe oon

£orb 2l)omas unb fd)ön (Ellinor oortrug.^) 3n Sdjottlanb ertoäljnt IDalter

Scott =) bie Blinben als feine (5eroäI)rsmänner, aud) Peter Bu(^an oerbantte

Diele IKitteilungen für feine Sammlung fd)ottifd)er Dolfsballaben bem Blinben

3ames Ranün, ber, dou Kinbl^eit ouf erblinbet, ein umfaffenbes (Bebädjtnis

befafe.^) Unter ben Blinben toaren red)t fd)Iaue Burfdjen, eine oerbreitete Bai*

labe'), befingt ben Pferbebiebftal)! eines blinben, aber abgefeimten Jjarfncrs.

Huf italienifd)em Boben fd)eint fid) ber Sang ber Blinben fdjon frülj im

ITtittelalter eingebürgert 3U Ijaben, benn Sad)etti, ein Itooellift bes 14. 3öl)r'

I)unberts, fdjilbert in beljaglidjer Breite, toie brei Blinbe bei nieilung iljres

Dcrbienftes in Streit unb Prügelei gerieten, toobei berlDirt, ber fie bel)erbcrgle

unb beffen $rau teils burd) bie Knüppel ber Blinben, teils burd) beren biffige

E}unbe 3U Sdjoben !amen; ber Hoüellift Ijätte biefen Stoff fidjer nid)t fo genau

bargeftellt, toären nid)t bie Blinben 3U jener 3eit überall auftaudjenbe Dolfs=

tr)pen geroefen , bie befonbers in 5Ioi^eTi3 ^^b ben nad)barftäbten u)oI)lbefannt

roaren.^) flud) gcl)t aus ber Summe, toeldie bie brei pfiffigen Blinben bei Sa^ctti

oerteilen toollen, Ijeroor, bo^ il)r (Befdjäft flott ging unb ftattlid)e (Einnaljmen

abtoarf. Befonbers bei Seften fanben bie l^eiligenlieber ber Blinben 3ai)lrcid)c

3ul)örer. RTand)e Blinben muffen neben geiftlidjen (Befangen aud) nod) 3a!)lrei^e

1) Siönci), Defenceof Poesie. £onöonl595. flbörud oon (Eroalö Slügel, Ejallc

a. S. 1889. $.88. Siötiet} I)ält es für ongebradjt, fi^ locgcn öiefes „barbarifdjen"

(Bcf(J)macfes ju cnlf(i)ulötgcn.

2) putenf)am, Art of english poesie, 1589 cit. bei Perci), Relics, I)gg. oon
Sd)röer, 1,369. 3) Zalv\, €l)arofterifttf, 500.

4) Zalv\, Dcrfud) einer gefd)id)lltd)cn (Ef)aralteriftif öer Dolfslicöcr gcrmanifdjcc

Hationen, 518. Dgl. Rttfon, Ancient songs and ballads. £onöon 1829. I, XXVI.

5) Scott, Minstrelsy, 1,306.

6) Peter Bud|an, Ancient ballads and songs, 1, XVII, ogl. 281.

7) (Et)tlö, Engl, and scot. pop. ballads, VI, 3ff. fli)toun, Ballads of Scotland,

1,121. IDaltcr Scott, Minstrelsy, l,422tf.

8) 5ranco Sadjetti, Le novelle ed. Camerini, 220 (lloö. Hr. 140).
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u)cItUrf)e (Befänge in iljrcm Repertoire ge!)abt 1:}ah^n, benn ein Blinbcr aus

5Ioren3, (Eamillo genannt Biand)ino, oerfa^te unb t)eröffentlid)te eine flrt gc»

reimten Potpourris, in bem er 3af)Ireid)c bamals beliebte £ieber (nidjt lauter

Dolfslieber) 3um üortrage anpries. Hus biefem (Bereimfel lernen töir bie Hrt ber

£icber Unntn, bie bamals im $cf)a)ange toaren, £iebeslieber übcrtoiegen, bod)

i|t au(^ eine alte, bei oiclen üölfcrn oerbreiteteBallabe com oergifteten Knaben^)

^ barunter. 3n ©beritalien roerben blinbe Sänger erojäljnt, bie religiöfe £ieber

.gebru(ft unter bcm üöUe oerfauften.-)

;3n Rom l)örte (Boetlje einen blinben neapolitanifd)en Knaben, ber fid)

in Rom Ijerumfüljren lie^, ein £ieb fingen, bas tl)m fo mertraürbig erfd)icn, ba'^

er bie IDeife unb bm Hnfang bes (Eejtes auf3eid)nete unb fpäter in feine löerfe

aufnaljm. (5oetl}e Ijielt bas betreffenbe £ieb für eine (Befpenftcrromanse, bie am
J)od)gerid)t fpiele.^) Das £ieb ift fpäter Don Kopif(^ als berbes Spottlieb Don

l)al)nebüd)ener Art erfannt unb überfe^t roorben.^)

3n gan3 Si3il{en^) treiben bie Blinben bie Kunft ber tttufif unb bes (Bc

fanges; bie un3äf)lige ITTenge üon ?Eabcrnafeln unb Kapellen, roorin J}ciligen»

bilbcr Dereljrt lüerben, bie HoDenen ber Sii)u^patrone, bas IDeit)nad)tsfeft, bie

(Eagc bes Ijeiligen 3ofepl), ber tlXaria unb Rofalia, bie l)eilige IDoi^e, ber lTtär3en»

5reitag, bie irtarien'ITTittrDocfje, au^erbem t}oc!)jeiten , Stänbdjen, Karneoal,

alle biefe (Belegenljeiten geben btn Blinben oollauf 3U tun. ITlan finbet fic alfo

in beftänbiger €ätig!eit. Don einem (Enbe Palermos 3um anberen fieljt man fie

an ber t}anb eines Knaben geljen, um 3ur üioline ober (Bitarre iljrc £ieber 3U

fingen, £obgefänge auf bie i}eiligen, £ieber (Canzonen) oon £iebe, (Eiferfudjt,

öerfd)mät)cn , ober Banbitengefd)id)ten Don2eftalonga, ^i^a^iaoolo^), Sabbufo,

3u33a. Sie finb fo feljr befd)äftigt, ba^ man fie nur auf ausbrürflid)c Beftellung

l)aben fann. 3n Palermo bilben fie eine förmliche fltabemie mit eigenen Statuten:

im 3at)^c 1661 oereinigten fid) bie Blinben jener Stabt unb ertjiclten bie (Er>=

laubnis, fid) als Kongregation 3U fonftituieren, voo^n iljnen einige mitlcibigc

Bürger eine jäljrlidje Rente oon 42 Un3en {etwa 70 Salem) fd)enften, um bie

Koften bes Pereins 3U beftreitcn. Die Kongregation, bie im 2<^l)xe 1815 fogar

Staats3ufd)u^ empfing, befielet aus 30 tITitgliebern, alle llTuftfer unb Sänger.

(Einige finb 5inber Don neuen Reimen (trovatori), anbereRljapfoben, toeldje jene

£icber fingen unb Derbreiten.

fluf ber 3nfelSarbinten gab es mel)rere blinbe Stegreifbidjter, üon benen

einer aud) an IDettgefängen teilnal)m unb, obojoljl feit bem 3toeiten £ebcns»

1) ö'flncona, La poesia popolare Italiana, 99ff.

2) tDoIf, Cats, 313.

3) ©oetlic über Italien. (tDcrfe XX, 145. Cotta-flusg. oon 1867.)

4) Kopifd), flgrumi, 168—171,

5) (Brcgorooius, Siciliana, 301 — 304. Dtgo, Raccolta amplissima di canti

pop. Siciliani, 2 ed., 10,59. 6) pitrö, Canti 11,134.
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ia!}rc bcs Hugcnlidjts beraubt, Didjtungcn doII glüljenbcr, farbcnfattcr Si\\U

öcrungcn fdjuf.^) €in 3rücitcr lie^ fid) bas £cben eines ^eiligen DorIe[en unb brad)tc

es fofort in üerfe. Don biefen fjeiligenlicbern follen nod) etlid)e im üolfsmunbc

fortleben.

Um bie mitte bes 1 4. 3al)rl)unberts fangen bie Blinben in Spanien reli»

giöfe £ieber. Sie geijörten bamals neben ben l)erum5ie!)enben Stubenten unb

Sdjolarcn 3U bm Stra^enfängern; ein luftiger, genialer fpanifdjer Did)ter jener

3cit, ber (Er3priefter oon f}ita, Ijat ben Blinben mandjes £ieb 3um üortrage

gebi(f)tct.^) 3n einer ^anbfdjrif t Ijaben fid) 3U)ei foldjer Blinbenlieber ertjalten.^)

(Einüid)ter am Ejofe HIfons' V. oon Aragon (1416— 1458) gcbenft ber blinben

Sänger (juglar) unb iljrer alten (Befänge.^) 3l)re Art, bie eljrtDÜrbigcn ©efängc

Dor3utragen, mu^ jebod) ni(i)t feljr tunftDoIIgetoefenfein, benn ein Bud)I)änbIer

5Iores 3u (Eolebo, ber 1594 eine Roman3enfammIung ^) angelegt I)atte unb bruden

liefe, oerfidjert ausbrüdlid), er gebe feine Roman3en oollftönbig unb nid)t toic

bie Blinben, bie, toenn fic bie J)älfte gefungen, fpräd)en, fie feien ermübet, unb

bie anbere f}älfte toegliefeen. lDol)I glaublid), bcnn bie Blinben fangen um (Belb

unb I)eifd)ten ^ahen, fie roerben ifjren Dortrag getoife aud) entfpredjenb ber

?jö^e ber gereichten Spenbc bemeffen I)aben. 3l}r Repertoire fe^te fid) bamals

tocfentlid) aus £egenben, IDunbergefdjidjten unb er3äl)Icnbcn £iebern (Romansen)

3ufammen/')

Da bie Blinben eine I)eroorfteI)cnbe (Erfd)einung bes DoI!s= unb Strafen»

Icbens roaren, Ijat fie bas fpanifd)e Sdjaufpiel metjrfad) auf bie Büt)nc gebraut;

fo bid)tete 3uan be Simoneba ein Stüd „Die blinben Bettler unb ber Knabe",

unb (Eeroantes füt)rt ben Jjelben feines Dramas „Pebro be Urbemalas" in

ber Rolle eines blinben Bettlers oor.')

So ift es geblieben bis ins 1 9. 3al)rl)unbert tiinein*^), nur Ijat bas Dertrcibcn

gebrudter £icber unb fliegenber Blätter oielfad) ben münblidjen Dortrag

Derbrängt. 3n ben Q^agen ber fpanifd)cn Derfaffungs!ämpfe fpielten bie Blinben

fogar als 3eitungsDer!äufer in bem ^Treiben ber fponifdjen J)auptftabt eine

getoiffe Rolle. Sie bilbeten bamals 3U ITtabrib eine Art 3unft ober (Bilbc unb

xuaren red)t 3al)lreid). 3n töeniger politifd) erregten Seiten befangen bie Blinben

in Spanien bie £ciben ber Jjciligen ober bie ^attn berül)mter Räuber, befonbers

1) mal^an, Reifen auf öet 3nfel Sarbinten, 407,414.

2) 5fitö-lDoUi Stuöien 3ur (i)efd]id)tc öer fpQnifd) = portugiefifd)en IlationaUite«

ratur, 128. Zidnox, (5efcf)i(f)tc öer fd]öncn £itcratur in Spanien, üb.o.3uIius, I, 457,

3) Sic ftel)cn, freiließ nidjt obgetcilt unö fenntlid) gemadjt, bei Sand] C3, Poesias

Castellanas, 520,521.

4) IHtlä i| 5ontanöIs, De la poesia heröico- populär Castellana, 417.

5) Serb. tDoIf, Stubicn, 346. 6) Scrb. IDoIf, Stuöien, 366.

7) Zxdnox, a.a.Q)., 1,457.

8) ITod) 1885 fangen Blinöe in flftiirien mit Dtolincnbegleitung öffcntlid).

(Menendez Pidal, coleccion, X.)
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öie Abenteuer bes Räuberfüljrers 3ainie fllfonfo, genannt „el Barbuöo", öcr

eine Retl)e von 3al)ren ber Sdjrecfen ber £Qnbftra&en von ITTurcia nad) öalencia

voax, bilbeten eine fd)ier uner[d)öpfltd)e 5unbgrube für bie Romansen ber Ijerum»

3ieljenben blinben Sänger.^) Dereinselt fanben fid) unter ben oon Blinben oer»

fauften £iebern aud) überarbeitete alte öoltsromansen.*)

3n Portugal fpielten bie Blinben eine bebeutenbe Rolle als Sänger unb

Derbreitcr oon Dolfsliebern. „Die Blinben, toeldje blinb geboren finb, oer«

bringen iljr Dafein mit (Defang, fobalb ber Blinbe bas Zeben fpürt, beginnt

er fdjon 3u fingen." So ettoa lautet ein portugiefifdjes Dolfslieb^): bie Blinben

finb geborene Dolfsfänger unb ftanben als foldje bei ber RTaffc in (Bunft.

Dafür fprid)t ber IDortlaut einer oerbreiteten portugiefifi^en Dolfsromanse,

bie befingt, roie eine fpröbe Sdjöne, bie Surften unb Barone Derfd)mäl)te, sule^t

einem blinben Sänger if)re XTIinne roeiljt, ber fid) bann freilid) fpäter als ocr»

fleibeter (Braf entpuppt. Die Blinben fanben alfo aud) beim u}eiblid)en (Befdjledjt

in Portugal freubigc Suljörerinnen."^) IDie auf Sisilien, fo l)atten fid) aud) in

Portugal bie Blinben 3U einer (Befellfd)aft 3ufammcngefd)loffen: in £iffabon be»

ftanb 1749 eine Dereinigung (associa9ab) ber Blinben, ber Dom König oon

Portugal bas Dorred)t bes ausfd)lie^lid)en Derfaufs oon fliegenben Blättern,

(Befd)id)ten , Berid)ten unb Komöbien in fpanifd)er unb portugiefifd)er $prad)e

Derlieljen rourbe. Der König nal)m fie gleid)3eitig l)infid)tlid) il)rer Red)te unter

feinen perfönlidjen $d)u^. 3l)re Befonberljeit toar ber Dortrag oon I)eiligenge>

fd)id)ten unb paffionsliebern.^) Hls r)olfstümlid)fter Did)ter Portugals gilt Bal=

tl)afar Dia3 , ein blinber Sänger aus ber 3eit bes Königs Sebaftian, Derfaffer

ber flutos") Dom Ijeiligen fllejius, oon ber l)eiligen Barbara ufto., „Stüde, toeld)c

nod) l)eut3utage bas niebereDolf Portugals ent3Üden".') Bis in bie neuefte3eit

l)inein (unb Dielleid)t nod) je^t) finb bie Blinben in Portugal als öerläufer oon

Dolfsliteratur tätig, bie üon it)nen im Zanbe folportiert roirb.**)

3n Katalonien bieten ebenfalls bie Blinben nod)Roman3en, auf ein3clnc

Blätter gebrudt, unter bem öolfe feiP), roie fie bas fd)on im 16. unb 17. 3al)r»

l)unbert getan I)aben. Bei ben Basfen finben fid) blinbe Sänger, toie es fd)eint,

nur Derein3elt. Als ein oon ben Basfen gefeierter Kriegsl)elb, ber Dicomte be

Belfunce, aus bem Siebenjäljrigen Krieg auf feinen £anbfi^ im Basfenlanbc

3urüd!el)rtc, ba erfd)ien inmitten ber teftlid)en, jubelnben RTenge, bie il)n be»

1) D. a. Ejubcr, Sfi33cn aus Spanten, 11,339,520,111,1,257.

2) Duron, Romancero general, 1,177.

3) Braga, Historia da poesia populär portugueza, 115.

4) Diefe Romansc ftel)t bei flseucöo, Romanceiro de Archipel, da Madeira,

254, 255. Braga, Romanceiro, 147, in öcsfelbcn Cantos populäres do Archip.

Acor., 372. Ejaröung, Romanceiro pop., II, 103ff. Stfdjr.f. rom.pi)iI. III, 67.

5) Braga, O povo Portuguez, ll,478ff. 6) auto<=(gctflIid)cs)Sd)aufpteI.

7) Braga, Historia, 116. 8) (Ebenöa 194ff., öesfelbcn Romanceiro, 171.

9) ntilä 1) Sontanals, Observaciones, 89, 91, 93, 94.
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grüßte, aud) ein alter, blinber Basfe, auf feinen Stod geftü^t, gefüljrt oon einem

Kinbe. (Er fang ein basfifdjes £obIie6 auf öen I)i3grafen, in öas öie ITtenge,

imdijor ben Refrain roiebcrljolenb, einfiel.^) Rumänifd|eDoIfsbaIIaben(cän-

ticele batrinesti)^) tourben oielfad) oon Blinben (orbeti) unter Begleitung einer

Dioline ober I)irtenflöte auf HTärÜen oorgetragen.^)

5ür bie Pflege flatoifdjer DoI!sbid)tungen traben blinbe Sänger oiel getan,

unb bie (Erljaltung toertooller £ieber ift iijnen 3U ban!cn. Sammlern oon öoIfs=.

liebern, 3. B. bem Serben tDuf Stepljanoroitfd) Karatfd)itf^, bem Sd)öpfcr einer

bcr umfaffenbften fübflau)ifd)en Dolfslieberfammlungen, fjaben bie Blinben bie

f^önftcn £ieber geliefert.

KIeinruffifd)e £ieber improoifieren nod) immer Blinbe, bie an ben

Stra^enerfen ber ©rtfdjaften ober auf ben Kreu3toegen ber Steppe in ber Hälje

bes einfamen IDirtsIjaufes fi^en unb 3U ben Sönen iljres ITtufitinftruments

fingen.^) Diefe Sänger Ijeiöen in ber Ufraine „Kobsar"^); fic finb fcitener

geworben als früijer, ido fie eine Hrt oon (Bilbe bilbeten unb blinbe Knaben

iljre 3um Seil uralten öolfsgefänge Iel)rten. Auf bem Hrd)äoIogen= Kongreß

3uKieu) im3atjre 1874 ujurbe einer ber löenigen bamals noc^ tätigen Kob3ars

Dorgcfüljrt. 3um öortrag fpielte er bie „bandura", ein Saiteninftrument, bas

ber Ulanboline äl^nlid) fielet, aber größer ift. Die 11TeI)r3aI)l ber oon ben Kob3ars

Dorgetragenen £ieber finb im (Bebäd)tnis ber Sänger oon (Befd)Ied)t 3U (Befd)Ied)t

erhalten unb münblid) überliefert.

Die gro^ruffif(^enüoI!sIieber er3ät)Ienber Hrt, biefog. „Br)linen", finb

um tleil aud) aus ber Überlieferung blinber £eute aufgefdjrieben tnorben.'') Hodj

Ijeute leben in Ru^Ianb^) bie geiftlid)en £ieber imlHunbe betteinber Krüppel,

meift ©reife ober Blinber, bie, oon einem Knaben gefüljrt, fingenb oon Dorf

3U Dorf 3iel)en unb oon HImofen leben. Unter ben S 1 up c n e n fingen roanbernbe

Blinbe l)auptfäd)li(^ religiöfe £ieber unb £egenben.^)

Bei ben Serben biesfeits unb jenfeits ber Donau traben blinbe Sänger ber

DoIfsbid)tung 3ur Seit ber lEür!en!)errfd)aft roertoolle Dienfte geleiftet. tDät)renb

fie im ebenen ungarifdjen £anbesteile biesfeits ber Donau toefentlid) bie £egcnbe

pflegten ^), ijahen fie in bem oielfad) gebirgigen Serbien fid) au^ als Betoafjrer

ber tjelbengefänge bcroätjrt. 3f)r Dor3ÜgIid)es (Bebäd)tnis beföfjigte fie, (5ebid)te

1) inid)el, Pays Basque, 245.

2) „flitc £icber". Si^anfenr Rumänifdje öolfslicber, 53.

3) Rubolf Bergner, Siebenbürgen, 205.

4) Staufc=SimiginorDic3, KIeinrufftfd)e üolfslieöer, S. VlI.

5) Rambauö, La Russie epique, 436ff. tDoIIner, Über öie Dolfseptf öer

(Bro&ruffen, 5.

6) Rambauö, La Russie epique, 10. Ruffifd)e Reoue, 1,266.

7) ö. ReinI)oIöt, (Befd)id)tc öer rufftfd)en £itcratur, 129.

8) niitteilungcn öer fd)Icfifd)en ®eleUfd}aft für Dolfsfunöe, XII, 52.

9) IDuf Stepl)onoroitfd|, KI. ferbifdje (Brammatif überf. von (Brimm, LVIII.
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Don mc!)rercn Ijunöcrt Seilen Ijersufagcn.^) IDu! Karatfdjitjd) , bcr ferbifdje

5orf(i}er, ncrbanfte Blinben mand)es J)elbenlie6.^) Sie fangen um (Baben an 5eft=

tagen neben öer Kird)e, an einer Brücke ober fonft ftarf bc[ud)ten Plänen fi^cnb.

Was fie für bie Derbreitung ber alten f)elbengefänge leiftetcn, baoon 3eugt ein

ferbifd)es Doüslicb com Hationaltjelben Itlarfo KraljetDitfd}. Diefer Hecfe Ijintcr»

lieö ein Seftament, roorin er oon brei gefüllten (Belbbeuteln je einen ben ©eift=

lidjen, bcn Kird)en unb ben Blinben Dermad)t^), „auf ba^ fie bie töelt burd)3iet)en,

mit (Befangc HXar!os tiaten preifenb". 3m mobernen Serbien toirb freilii^

toeber für bie t)elbenlieber bcr Dorfaljren nod) für iljrc Sänger mel)r Raum fein,

bcnn Ijier tjat fid) bie in IKaffen betriebene Kolportageliteratur jüngfter ITtarfe

überall eingeniftet, b^n f^elbengefang oerbrängt unb bie Blinben 3U Derad)teten

Bettlern l)erabgebrü(ft.*)

Huf bem Boben, u)o cljemals blinbc Rtjapfobcn toanberten unb iljre £ieber

3u (Bel)ör bradjten, Ijaben fid) bie blinben öoltsfänger mit am längften in (Eljren

aud) fdjöpferifd) betjauptet unb bie Dolfsbidjtung gepflegt unb burd) eigene Cieber

üermeljrt. DielXeugricdjen Dcrban!en namentli^ aus ber 3eit bes Befreiungs»

fampfes b^n Blinben mand)es £ieb. 3m gan3en Zanbe, in Stobt unb Dorf, fangen

bamals bie Blinben oon ben üerroegenen Klepljtljen^), iljren 3ügen unb Sdjar»

mü^eln, iljrem Siegen unb Sterben. Diefe Klepl)tl)enlieber feuerten 3U immer

neuen Kämpfen gegen bie Q!ür!en an, fie ruaren bie Sd)ürer bes nationalen (Be»

banfens unter bzn fjellencn unb in biefem Sinne bie Befreier bes £anbes.

tDäljrenb in neuerer Seit im Königreid)e (Bried)enlanb, bas fid) ja aud)

immer mcl)r europäifiert, bie blinben Dolfsfänger an 3al)l geringer unb it)re

£ieber auf bie Dörfer oerbrängt lourben^), toaren fie in ber tlürfen3eit unb

unmittelbar nad)l)er überall gern gefeljene (Bäfte, felbft auf ben gried|ifd)en

3nfeln traf man fie an. Die 3al)l ber £ieber, töeld)e fie austoenbig u)uötcn,

töar bebeutenb, Sie fangen um fleine (Baben. Bei ben Dorffeften, ben „Panegt)ris"

famen oiele Blinbe 3ufammen. 3l)ren (Befang begleiteten fie mit einem meift

fünffaltigen BTufifinftrument , bas mit bem Bogen geftrid)en tourbe unb bcr

£r)ra ber alten Hellenen äl)nlid) geroefen fein foll.') Dereinselt fanben fl^

unter ben blinben Sängern aud) 3mproDlfatoren: nld)t feiten fanb ber

bt(^tenbe Bllnbc 3U feinem Sejt 3uglcld) au6) bie neue IDeife, fonft nal)m er

aud) befanntc XTteloblen für feine Dld)tung herüber.

1) Kapper, (Bcfängc bcr Serben, 11, 545, Ijat (Befängc ber Blinben (größten»

teils £cgenben unb t7eifd)elicber) überfc^t,

2) 3. (Drimm, KI. Sdjriftcn, IV, 1, 439. Zxoä Blinbe ftcucrten allein 17£)clbcn»

lieber bei.

3) Q:aIoi, öolfslteber ber Serben, H. fl. 1,257.

4) (Etljnolog. IHitteilungen aus Ungarn, IV, 37.

5) Der KIcpl)tf)e toar toie Robin 1700b sugletii) £)elb, üerbanntcr unb Räuber

6) Scijmibt, Dolfsleben bcr Heugricdjen, 1,87.

7) Souriel, Chants pop. de^la Grece, I, XC.
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Bei Hrmeniern, (Beorgtern unb Sfdierfeffen tüarcn, als Bobenftcbt

bicfc Dölfer befud)tc, blinbe Sänger beliebt unb u)ilI!ommene (Bäfte bei ^orf)»

Seiten, roobei fie it)r tEalent 3ur 3mprooifation seigten.^) Hn ben langen IDinter»

abenben Iaufd|en bieXUänner unbKinber ber trans!aufofifd)en Zataxen'^)

Dor bem Sdjlafengetjen beim Sd)eine einer flad)en£ampe aus Son ben (Befangen

unb (Er3äI)Iungen eines blinben Sängers („aschig"). a)äl)renb bielDeiber fpinnen

unb loeben. XDie tjod) foId)e blinbe Sänger geetjrt tourben, baoon enttoirft

ein tfd|er!effifd)es Klagelieb folgcnbes Bilb:^)

IDcnn er fafe in ber £}allc flfainat*) felbft toar

Unö fptelte unö fang Dem Berge gleid).

Don öen tEaten ber treiben — Sein t^aupt tcar roetfe

So flang jebe Saite IDic btc 6tpfel bes (Dfd)ga"),

IDie ein Htrrenb SdjiDert Sein J}er3 toar golben.

Unb feine Stimme geroaltig Seine Cteber ergoffen ftd)

IDic ber Sturm in ber 5elsfd)lud)t. Befrudjtenb unter uns

Dor Kampfbegier f(i)Iugen, IDie bie frifdjen tDaffer

üor Rul)m« unb Beuteluft, Aus btn (Quellen bes (Dfdjga.

Die H7er3en ber ITIänner, ^eil fei bem Stamme,

Unb roenn er anf)ub 3U fingen Dem er angeF)ört,

üon ben Sagen ber Dorsett, Dem Stamme Pfd)u,

Da füllten mit tEränen fid) tDo er begraben liegt

Die flugen ber HTäbdjen 3n gcrDeifjtcr (Erbe!

Dor 5reuöß ^^^b IDeljmut.

IDaljrlid), bas ift bas fd)önfte £obIieb, bas je einem DoHsfänger gefungen toarb

!

Unter ben Kabr)Ien geno^ ein blinber (Breis, flIi=ou=Hmroud) genannt, um
bie tUitte bes 1 9. 3tit)rl)unberts großen Ruf als Did)ter unb Sänger. Die ent=

fernteften Kabiilcnftämme beriefen il)n, um it)re5eftc mit feinen £iebern 3U Der=

fdjönen.*') Blinbe Sänger unb HTufifer am Jjofc bes ITTofio (3entralafrifa) fpielten

ein ntufifinftrument aus Bananenblättern, foröie eine Art großer I^armonifa.^)

3m Reid)e flnnam finben fid) bie Blinben als auf bcn Strafen l)erum»

äiel)enbc Doltsfängcr 3al)Ireid), bas DoIE nennt fie thäng xam ober con xam.

Drei ober nier Blinbe getjen ftets 3ufammen unb fingen oereint, toobei fie fid}

felbft mit itjren eigenartigen 3nftrumenten begleiten. 3I)re IDetfen follen an»

mutig unb lebenbig fein.'')

2n ben Stäbten perfiens 3ogen etjemals blinbe Sänger bettelnb umljer^),

oercin3cIt erfd)ienen foldjc aud) auf ben S anb toid) in feln.*^)

1) Bobenftebt,tEaufenbunbeinQ:agim0rient S.flufl. BerlinlQOl. Bb.lI.S.95.

2) C. D. ^al)n, Bilbcr aus bem Kaufafus, 256.

3) Bobenftebt, 2:aufenb unb ein tEag im (Orient. S-Hufl. Berlinl901. Bb. 111,151.

4) tlame bes blinben Sängers. 5) Berg (Elborus.

6) I^anoteau, Poes.pop.delaKabylie, 317ff.teiIt3tDei£iebesIiebcrDonit|mmit.

7) ^euglin, Reife in bas (Bebiet bes tDeifeen nils,216.

8) (&. Dumoutier, Les chants et les traditions populaires Annamites, XIU.

9) (Ef)ob3fo, Pop. poetry of Persia,419.

10) 3aroes, History of the Sandwich -Isles, 70.
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Das J)anba)cr!s3cug bcs Blinöen befteljt nobtn bcm ITlufifinftrumcnte oiel»

fad) aus einem Stabe. Dtefcr Stab mu^ von großer tDidjtigfeit für öcn Dortrag

5er Blinben geroefen fein, benn nadf il)m nannte man biefe Hrt ber Blinben

„Rtjapfoben", b. I). Stabfänger. Der Stab toar alfo nid)t blo^ ein Stod , auf

röeld^cn fic^ ber Blinbe ftü^te, fonbern er toar nottoenbtg 3U feinem (5e=

fange unb fpielte bei bem üortrage felbft eine toidjtige Rolle. Itur fo lä^t

fic^ bas IDort bes pinbar ertlären, ba^ fjomer felbft als blinber Sänger unb

Rljapfobc Karci oaßöov ecpQuösi'})

Der 3ufammenl)ong !lärt fid) auf, fobalb roir ber Sangesart ber blinben

Sänger in abgelegenen £änbern, u)o fold)e nod) nad) alter Art oortragcn, nad)=

fpüren. (Einen l)öd)ft banfensioerten Huffd)lu^ gibt bie bretonifd) fpredjenbe

Bretagne, in ber fid) üiel uralter öolfsgefang erl)alten l)at, beffen (Ert)alter

unb Überlieferer cielfad) blinbe Sänger getoefen finb. Sie füljrten gleid) btn

Rl)apfoben einen Stab mit fid), auf toeld)em fie 3ur Unterftü^ung il)res (5e»

bäd)tntffes beim Dortrag il)rer £iebcr , roie Dillemarque angibt'), angebrad)t

l)atten „de certaines tailles, dont les coches, disposes d'une fa9on parti-

culiere leur tenaient lieu de characteres". Der Stab ber blinben Sänger roar

alfo ein mit 3eid)en bebecftcr ITtemorierftab 3ur nad)l)ilfe, beffen (Einferbungen

ber fein entroidelte ölaftfinn ber Blinben bie 3al)l ber Derfe h^w. it)re Dor»

tragstoeife, paufen unb äl)nlid)e 3um Dortrage nottoenbige Kenntniffe entnal)m.

Bcbcnft man bie gro^e 3al)l ber £ieber, rDeld)e bas (Bebäd)tnis bes U)anber=

fängers umfäffen mu^, fo erfd)eint ber Rlemorierftab als ein für biefe Sänger

f)öd)ft tDid)tiges, getüifferma^en ti)pifd)es (Berät unb besl)alb ber flusbrud „Stab»

fänger" tDol)l erflärlid). Don einem bretonif d)en, frül) erblinbeten Dolfs=

fänger ber (Begenioart toirb berid)tet, ba^ er jcbesmal, nad)bem er eine Stropl)e

gebid)tet l)attc, in einen J)ol3ftab eine Kerbe fd)nitt; fo tou&te er ftets genau,

toieoiel (Befälje ein £ieb ausmad)ten. Beim Dortrag feiner (ßefängc l)atte er

ben E)ol3ftab cor fid), unb inbem er mit ber V}anb bzn (Einfd)mtten entlang

taftcte, erfat) er genau Rcil)enfolge unb 3al)l ber Stropl)en.^)

(Db bie beutfd)en Sänger frül)erer 3al)T^l)unberte, befonbersbie„Spred)er",

bie beim Dortragc fid) eines Stabes, „£otterl)ol3" genannt, bebientcn, bamit

ebenfalls lTtemorier3tocde oerbanben, ift unfid)cr, mal)rfdjeinlid) ift es immer»

I)in, ba fid) aud) unter biefen „Spre(^ern" Blinbe befanben.*)

Hn bzn Blinben fönnen toir ben (Entroidelungsgang bes Dolfsfänger»

tums nod) red)t gut oerfolgen. tjier finb nod) alle brei Stufen ber (Enttoidelung

nad)rDeisbar. Derein3eltc Spuren aus älterer 3eit, 3.B. Dom mt)tl)ifd)en Bernlef,

1) pinöar, 3ftt)mifd)c ®6cn, 111,56.

2) üillemarque, Barsaj Breis,!, XXXll, XXXlll.

3) £u3el et le Bras, Sontou Bret3 = 33el, I, XXVI.

4) (EsiftmögIid|,öafebei6tcferSortcD.5al)ren5enö.$tabaud)nod)3uart tftifdjen

unb äl)nlid)en Kunftftüddien benu^t rouröe, ugl. (5 e ö e f e
,
pampi)ilus (Beuge nbad), 557.
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laffcn uns at)ncn, toicoiel foldjc fangesbegabte, Don öer l}errlid|!c{t bcr üor»

fahren begciftcrtc blinbe TTIänner iljrcn Dolfsgenoffen bebeuteten. Sie roaren

ben Roben 6es ^omer gleid), angcfetjen unb sugleid) tEräger unb Hleljrer ber

Dolfsüberlieferungen. 3n it)nen fammeltc fidj bas geiftige Zehen iljres Stammes,

um von il)nen neu geformt unb gemet)rt in bas Dolf toiebcr 3urü(f3uftrömen.

Hls Rt)apfoben finben tüir fobann bte Blinben nod) bort in (Eätigfeit,

too bie Berütjrung mit ber Kultur im allgemeinen unb ber Dru(ferfd)röär5c

im befonberen nod) gering, bas Dortragen unb flnljören als fjauptmittel ber

Dcrbreitung gang unb gäbe ift. Heben biefer immer meljr fd)toinbenben Rljap»

fobentätig!eit tritt bie le^te, bieperiobe bes Verfalles in €rfd)einung : ber Blinbe

roirb 3um Der!äuf er gebrurfter £ieber, Leitungen ufto. unb 3ule^t 3um Bettler.

5ür bas Dolhfängcrtum I)at bie moberne Sioilifation ebenfocDenig pia^, toie

für bas Dolfslieb felbft. Beibe roeidjen ber Kultur unb fterben aus.

Heben ben Berufsfängern finb alle Si^idjten ber Beoölferung, com dürften')

bis 3um Bettelmann, an ber Sdjöpfung besDoIfsIicbes beteiligt geroefen. Hiemals

l}aben fic bem eigenen Staub ein £ob gefungen, iljre £ieber paßten fid) bem

allgemeinen (Befangc l)infid)tlicf) bes (Brunbtons iljrer £icber an, fie blieben

oljne llnterfd)ieb IKitglieber ber Htaffe itjres Dolfes. 3t)ren Stanb oerrietcn

ein3elne Dolfsfänger nur bann, toenn es galt, ein gefeiertes £ieb, bas einem

flngel)örigen eines anbtxen Berufes galt, bem eigenen Stanb 3U (Eljren auf

einen Berufsgenoffen um3ubid)ten. So Ijaben fid) bas Abenteuer, bas einem

3immcrgefcHen (in bem älteften Sejcte einem Sdjreiber) mit einer ljod)gcfteUten

$rau (meift Ijelfet es: einer Htar!gräfin) begegnet fein foll, faft alle t)anb=

iöer!er in naioer IDcife 3ugebid)tet.^) Sold)e tDeitoerbreitete £ieber u)ill eben

jeber Stanb fid) felbft 3U €l)ren gefungen l)ören. So toollte in (Engl an b jebes

f}anbtoer! fein eigenes RobinI)oob = £ieb^) befi^en unb bid)tetc besl)alb bie oer

»

fd)iebenen (Erlebniffe bicfes gelben 3ugunften feiner Hngel)örlgen um. Dal)cr finbct

man im £iebe biefen Dolfsl)elbcn im 3ufammentreffen mit einem (Berber, einem

Söpfcr, einem 5leif(l)er, einem Sd)äfer, einem 5ärber, einem Keffelflider u\w.

Die meiften £icber mögen tt)ol)l im Bauernftanbe felbft entftanben fein,

obtDol)l aud) bie eigentlid)en £oblieber auf biefen Staub im Dolfsgefange bünn

1) Don Surften, öencri öeutfdjc öolfslieöer mit mcf)r ober toentger U)af)rfd)cin«

lidjfcit 3ugefd)riebcn rouröen, nenne td)KatferTlXajimtiian, (Erf"BöI)ine, Cieber»

I)ort, II, 547; ITTori^ oon $aci)fen, £iIiencron, ^iftorifdje DoÜsIicber, IV, 528;

30I). tOtlt). 3U Sadifcn, cbenöa, IV, 446; Ulrid) oon IDürttcntberg, cbcnba,

111,191; pi)ilipp Don E)effen,'ebenöa, IV, 492; I^ans oon E)absburg, Uljlanb,

Sdjriften, IV, 49,50; einen £)cr3og oon Cüneburg, Alemannia, tjgg. o. Bir=

linger, IX, 159. Die Derfafferfdiaft 6erinargarcteDon(Dftcrretd), öer Sdjujeftcr

Karls V., öer man öas £tcö: mijn hert altijt heeft verlanghen jufdjrieb , ift als

untDal)rf(i)einIid) erioiefen: oan Dut)fe, het oude nederl. lied 1,537.

2) rOeimar. 3al)rbud), IV, 328. Sdiaöe, Deutfd)e Ejanötoerfslieöcv, 199ff.

3) (Brün, Robin Ejooö, 47.
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gefät finb. Sdjon mittelalterlidjc (Etjromften fprcd)en üom üolfslicb als cantica

rustica unb äfjnlid)^), aud) [päterljin, im 15. 3cil)rl)unbcrt, toerben Doltslieber

als „purcngefang" bc3eid)nct.^)

Die lTtcl)r3aljI bcr Solbaten, namentlid) ber £anbsfnecf)te, biefer fangesluftigen

(Befellen, geljörte urfprünglid) bem Bauernftanbc an. Den IKittelpunÜ bes

(Befangslebens ber HaturDölfer bilbet überall ber Bauernftanb, bas£anbD o I!.^)

Sangesfunbig unb liebbegabt toar bas fübbeutfdje Bauernool! fd)on im

Anfang bes 1 3. 3Ql)rt)unberts , bas beiöeifen bie erljaltenen Sru^ftropljen,

mit b^mn bie oon Heibijart oerfpotteten Bauern i^rem beftänbigen IDiber»

fad)er t)eim3al)Iten , roobei fie gefdjidt iljre (Entgegnungen ben IDeifen iljres

5einbcs anpaßten.*) Diefe dru^ftropljen fd)Iagen einen überaus fräftigen (Eon

on, fo ruft ein Iänblid)er Raufbolb f^errn Heibljart 3U:

td) {)ilf im öes libes in öen afd]en

unö flaf) im mit millen eine olafdjcn,

003 in^ ^i^ liüxit 603 l)irne ab ber erbe müescn nafdjcn/)

(Ein anbermal befommt ber Bitter folgenbc berbe Droljung 3U Ijörcn:

nü fult ir fin bcr tiuoel gar

mit iutoerm gli^ebcn I)uote,

3etDäre id) mad)e in bluotes vax

mit mincm ftocrte guote.^)

Didjterifd) toaren biefe Bauern iljrem IDiberpart fid)er nid)t gecoadjfen,

aber fie toaren ein oerroegenes (Befd]Ied)t, bem bas Sd)a)ert (oder in ber Sdjeibe

fa^: Jjerr Heibfjart entging ifjrem J}a^ unb itjrer (Beroalttat root)I nid)t etjer,

bis er bas £anb räumte unb nad) ©fterreid) überfiebelte.

flud) bie Hriftofraten ber £anbftrafee, bie allecDeil luftigen 5ul)rleute,

fangen Diel unb gern, unb mandjes £ieb loarb oon il)ncn erfunben unb Der»

breitet.') Die Bergleute tüaren in alter 3eit ein ausgelaffenes Dol!, 3U Rauf»

1) 3. B. bie (Queblinburger (Efironif: DitfurtF), Srä"fifdic üolfsliebcr, II,

XI, ferner Ul)Ianb, Sd)riften, 111,457 (altbeutfd)c (Bloffcn überfe^en winiliod mit

cantica rustica). 2) I^offmann oon Sallerslebcn, Ilicbcrlänb. Doltslieber, 69.

3) Die ftnntfd)cn Dolfsfängcr gcl)ören bem Bauernftanbc an: Kanteletar,
übcr[. Don Paul, Vll. Die ruffifd)en Bt)linen Ijaben fid) nur im Krcifc ber Bauern
erfjalten: Ruffifd)e Reouc, 1,270.

4) Iteibljart oon Rcuentl|al, l|gg. oon f}aupt, 134.

5) neibljart DonReuentljal, Cicber,I)gg.DonKein3,139. 6) (Ebenba,141.

7) mittler, Dolfslteber, 63. E^rufdjfa = tCoifd)cr, Dolfslieber aus Böhmen,
262. IDcnn bcr 5ulirmann mit oicr Pfcrbcn 3um IDeinf)olen ins (Elfafe fälirt, bann,

fo fingt ein Dolfslieb bes bcginnenbcn 17. 3al)rl)unbcrts:

ba patfdjct fein geifcl, ba fnallct fein fdjnur,

feine rö^lein täten traben;

fo fäf)rt er flott burd)s Canb mit peitfdjcnfnall unb £iebcrfd)all. — (Uljlanb, DoIfS'=

lieber, Ilr. 284.) „IDenn bas $d)nal3cn (ber pcitfdientnall) fd)ön !nallt, 0, i»as

ift bas für eine Sreub!" fingt ein Suljrmannslicb aus bem Cgcrlanb. (3citfd)rift

bas bcutfdjc Dolfslieb, V, 98)
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^änbcln') cbenfo toie 3U CEans unb (Befang allscit aufgelegt, iljre „Berg«

reiben" toaren im 1 6. 3af?tl)un6crt fo bcfannt, bafe unter biefem tEitel Samm-

lungen Don Doüsliebcrn aller Art erfdjeinen fonnten.-) Später, DieIIeid)t in

Dcrbinbung mit btn toad)fcnbcn (Befaljren bes Bergbaues, Ijerrfdit in itjren

£iebcrn ein ernfter, oielfad) tief religiöfer ilon Dor^), il)r £ob gilt 3ßfus, bcm

„!)immlifd)en Bergmann", unb (Bott ift il)r Sd)u^ unb Sdjirm im Sd)o^ bcr (Erbe,

il)re fd)tDar3c dradjt mal)nt fie ftünblid) an bie (Befa^r, in ber fie [djojebcn,

unb an ben früljen tlob mand)es Kameraben.

3m einfamen (Bebirgc, roo ber Jjirte auf [einen Stab geleljnt ober an !ül)Icr

Stätte gelagert bem tDanbcrer eine I)alb unl)eimlid)e, Ijalb märd)cnl)afte (Er=

fMeinung bünft, I)at fid) bie Poefie bes I)irtenlebens gebilbet. Das üolf er»

blicftc im ^irtenftanbe ben ü^rägcr bcfonberer Jjeil= unb Sauberfräfte , unb bicfcr

(Blaube ift nod) Ijeute lebcnbig. lDat)rfagerei*) unb Sdja^gräberei rourben oon

{jirten geübt. Daneben pflegten fie bin (Befang, ber i!)nen Ijalf bie (Einfamfeit

3U ertragen.

Hamentlid) bie jüngeren l}irten toaren ein fangcsfroljes üolf . So erfdjienen

fie fc^on bem üaffifc^en Altertum. IDas (EI)eo!ritos ^) oon benl^irten Sißtliens

unb Unteritaliens ^) ju beridjten toeife, 3. B. oon iljren bi^terifd|en IDettfämpfen,

toar bcr tDirflidjfeit abgelauf^t, benn norf) tjeute ift bas IDettfingen unter ben

Ejirten in einfamen (Begeuben ein beliebter Braud). Huf ben Balearif^en

3nfeln bei ^^i^a untertjalten fid) bie 3iegenl)irten mit tDed)feIfeitigcm Singen.')

3n ben beutfd)en flipenlänbcrn finb bie I^irten unb bie Sd)tt)ei3erinnen

(Sennerinnen) ein fangesluftiges Dölfd)en, bem man oiele ber frif^en fllmlicber

oerbanft.) Hltertümlid) finb bie J)irtenfprüd)e in (Dbcr= unb Hiebcr»

baqern, Sal3burg, ®ber» unb Hieberöfterreid).^) 3n if)nen unb in ben

Segensfprüdjen ber Ejirten in biefen beutfd)en £anbesteilen ftedt üiel alte DoIfs=

bidjtung, in biefen Kreifen mu^ ber DoHsgefang feine Pflege feit ben älteften

1) flis Raufbolöe fdjilöert öie böl)mtfd)en Bcrggcfcllcn Öas£ic6 oon öcr blutigen

Kuttcnbergcr Sdilögerei im 3a^i^e 1413 oöcr 1414: Köljlcr, flitc Bergmanns«

lieöer, 65 ff.

2) Ältere Ausgaben finb befannt aus öen 30^«" 1531,1533,1536 unb 1537,

üielleidjt gab es nod) mcfjt unb ältere Drude. Bergrettjen, I)gg. oon3of)nineicr,

VIII, IX.

3) t7rufd)fa = tEoifd)er, öolfsliebcr aus Bötjmen, 244. Döring, Södiftfdje

Bergret)f)cn, II, 16 ff. Köljler, flite Bergmannslieber, 87 ff.

4) (Ein eftnif(f)es Dolfslieb fingt Don IDilm, bem Ejirtenbuben
, „mcifcn«

funbig", lanbctfaljren, bcr ben IHonb, bie Sonne unb bie Sterne fannte unb aus

tl)nen erfaf), bafe ein Krieg naF)e. Heus, (Eftnifd|c Dolfslicber, 30.

5) flud) flpollontus öon Rtjobus era)äf)nt bie Ctebcr ber flirten {noinsviKÜ):

5Iad), (Bcfd)i(i)te ber gried)i|d)en £t)rif, 20.

6) 3.a. I7artung, Die Bufolifcr, XXXIX. 7) (Ebenbo, XXXVI.

8) IDeinljoIb in ben „ITtitt eilungen bes I)iftorifd)en Dereins für Stcicrmarf ",

IX, 68. 9) 3eitfd}rift bes Dereins für Dolfsfunbe, VIII, 536ff.

Bödel, pjtjdiologie ber Dolfsbtdjtung. 2. flufl. 6
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3citen gcfunöcn Ijabcn.^) Sdjäfcrtänsc^) mit (Bcfang fanbcn im Vflai ober

3U pfingften ftatt, tocnn bas Diel) toieber 3ur t)utc ins $vm getrieben roarb,

unb im t^erbft nod) Sd)Iu^ ber (Ernte. Hud) fonft Ijatten $d)äfer unb I)irten i!)ren

befonberen Sciertag, roo fic |id) aus ber Runbc 3u[ammenfanben, fc^mauftcn,

tan3tcn unb fangen.

3n S d) 1

1

1 a n b erg ö^ten fid) um bie ITtitte bcs 1 6. 3al)rl)unbcrts bic flirten mit

iljrcn IDeibern bei frot)em Sang unb tan3ten ba3U im Kreife, toobei jcber $d)äfer

fein IDeib an ber J)anb füfjrte,^) Hod) 3U IDalter Scotts Seiten fangen bieSd)äfer

in ben Bergen bes fd)ottifd)»englifd)en (Bren3be3irfs „friegerifd)e (5efänge itjrer

üorfatjrcn", flus iljrem ITtunbc Ijat tDalter Scott mand)es £icb aufgefd)rieben,

bas er feiner Sammlung „Minstrelsy of the scottish border" cinocrleibte.*)

Huf ber 3nfcl Sarbinien oeranftalten bie ^irten imter fidj IDettgefänge,

iDobei bic beiben preisfämpfer fid) um bie IDette Rätfei unb Etagen wie Bälle

3UtDerfen unb in Derfen löfen. So geijt bas Spiel lange fort, inbem immer neue

IDcttfängcr auftreten/')

3n anberen romanifd)en £änbern roerbcn fjirten fd)on frül) als Pfleger

bes Dolfsgcfanges erroäljnt, fo in ber prooence, wo Raimon Dibal, (Bram»

matifer unb Diditer, berid)tet, ba^ bie t^irten im (Bebirge feine größere 5teu5e

empfänben, als coenn fic 3ur (Erljolung fingen fönnten.^) Diefe Sangesluft ber

^irten ber prooence mu^ fid) lebenbig erljaltcn !)aben, benn Hrbaub^), ber

im Dcrfloffenen 3a^i^t)iittöert bic proDencalifd)en öolfslieber fammelte, nennt

bieSd)äfer unter feinen (BetDäl)rsmännern. 3n ^ranfreid) fangen bieS(^äfcr

aud) fpäter nod) im 1 5. unb 1 6. 3al)ri)unbert nad) it)rer „ bäuerlid)en Q;t)eoric ",

mic ein (Bclel)rtcr ber Rl)ctorif unb Poctif fid) abfällig unb geringfd)ä^ig aus»

brücfte.*^) Der gute RTann glaubte bamit ber t)olfsbid)tung üon oben I)erab

feine ITti6ad)tung ausfpred)en 3U muffen, um feine eigene oer3opftc Didjtcrei

1) €in3clnc Stellen foldjcr Segen erinnern auffallcnb on Dcrfe aus 6eutfd)cn Dolfs»

liebem, 3. B. in einem f)trienfcgcn oon ber „tDilöcn" £}öUe:

IDo fein ^otjn nct traljt

Unb fein inal)öer mafjl,

IDo fein Döglein fingt

Unb fein (Blödlein fUngt. ((Ebenöa, VII!, 337.)

Diefe Seilen äljneln einem beutfd|en Dolfslicbe: Böcfel, Dcutfdje Dolfslieöer aus

(Dberf)effen, 59. 2) Böljme, (Befd)id)te öes tlanses, 1,175,174.

3) 3n öem IDcrf eines Hamenlofen , öer Complaynt of Scotland (erfd)ienen 1549),

finöet fid) eine Sdjilöerung öiefcs fd)ottifd)cii Sd)äfcrtan3es: Ballad minstrelsy of

Scotland, (Blasgoto 1871. XXIII.

4) IDaltcr Scott, Minstrelsy, introduction. S. 226, 227.

5) BouIIier, Le dialecte et les chants popul. de la Sardaigne, 107.

6) Rasos de trobar in flitefte proDencalifd)e ©rammatiten, l)gg. oon

Stengel, 68. 7) flrbauö, Chants pop. de la Provence, 1,111.

8) (El- fjeifet I)enri)be(Eroi) unö fd)rieb „Art et science de rhetorique pour

faire rimes et ballades" (Poesies des XV et XVI siecles. Paris, Siloeftre 1832).
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bcfto beffcr 311 empfcl)lcn. Der fingenbc $d)äfcr, bie frotje fjixtin ift in $rantrcid|

fd|on im ITttttelaltcr 3ut Staffage für bie paftourelle') unb bas Jjirtcnfpiel ge«

toorbcn, beibesKunfter3eugniffc, jebod) oielfad) mit oölftfd)em ^intergrunbe.

3nberfran3Öfif(i)ent)oIfsbi(I)tung ift bie anmutige f)irtin unb il)r (Beliebter,

ifjr Abenteuer mit bem galanten £iebl)aber aus I)öl)crcn Stäuben unb il)re fln»

fe(^tungen bis in bie neuefte Seit ein oielbefungener Dolfsliebftoff geblieben.^)

Hu^ Ijaben S(^äfer 3um Dolfslieberfd)a^e 5ran!rcid)s manrf)es £ieb beigeftcuert.^)

3n ber(5egenb um Sauffen inCioIanb beftanb folgenber I)irtenbraud):

IDcnn bie IDeiben mcfjrerer (Befinbe aneinanber gren3en, ober roenn meljrere

IDirte ifjr t)iet) im ^ofsmalbe Ijüten laffen, fo pflegen bie flirten gerüötjnlidi

3ufammen3ufommen , um fid) 3U unterljalten unb gemeinfc^aftlid) 3U fingen.

Um aber erfal)ren 3U lönnen, wo ein jeber feine J)erbe roeibet, fangen fie an 3U

„alot" unb forbern babei bie übrigen fingenb auf, fid) nät)er 3U begeben,

^at einer Don ben anberen Jjirten bas gel)ört, fo antwortet er, inbcm aud) er

„alo" fingt unb forbert ebenfalls ben erften auf, fein t)iet) ifjm näljer 3U treiben

;

ber ertoibert, ba^ er irgenbeines (Brunbes roegen bas nidjt fann, ber anbtxe

tut basfelbe; fo biologifieren fie sutoeilen ftunbenlang, oft in einer (Entfernung

von einer Ijalben IDerft, bis fie 3ufammenfommen. IDenn ein Ejirt fein „alo"

gefungen I)at unb niemanb barauf antroortet, fo fängt er an 3U „gawilat",

jobcin, um fid) btn anberen bemerfbar 3U mad)en.^) 3n ben Ciebern ber

finnifc^en ^irten ift niel flitertümlidjes enttjalten, namentlid) finb fie reid) an

mr)tl)ifd)en Beftanbteilen.^) Die gried)ifd)en Jjirten auf ben einfamen E}ö^en

bespinbus unb anberer Berge fangen 3um Seitoertreib bie£ieber iI)resüoIfes,

unb mandjer Sang oom Kampf ber Räuberl)elben im (Bcbirge unb anbere Dolts«

lieber oerbanfen itjnen (Entftef)ung ober (Ertjaltung.^) Rüljrenb ift bas Klagelicb,

bas ein gried)ifd)er I)irte feinen oerloreuen liieren nad)fang.'') Unter ben rumä»
nifd)en Fjirten ber Karpatfjen fanb HIecfanbri, ber erfte Sammler rumä»

nif(^er Dolfslieber, eines ber fd)önften £teber feines üolfes, ben „flbfd|ieb bes

f)irten oon feiner Jjerbe" (ITliorita); toie er biefes £ieb fanb, er3äl)lt fliecfanbri

alfo*): „3d) toollte ben Sfad)Iau befteigcn unb rourbe, etroa in ber ITTitte bes»

1) Die namentlid] oon altfran3öfifd)en Didjtern gepflegte p oft our eile ift feine

rtod)btI5ung fccr im Dolfe gefungenen Sd)äferlieöer, Dtelmef)r ein Kunftproöuft.

(öröbcr, Die altfransöfifdjen Romansen unö paftourcllen, 18.

2) 5[arb6, Romancero de Champagne, 11,147. put)mQigre, Chants pop.

rec. dans le pays Messin, 1, 160, 162, 176.

3) (Efjampflcurt), Chansons pop. des provinces de France, 58.

4) 3cttfd^rift für Dcrgleidjenöe Cttcralutgcfd)id)te, 11. £., !, 278, fl.

5) (Eomparctti, Kalevala (öeutfdje Überfe^ung), 289, fl.

6) Ittarcellus, Chants du peuple en Grece, 1,239,260. UIrtdjs Reifen,

1, 131. paffotD, Carmina pop.,S. 377—403, l)at 3atiIretd)e(Befängegned)tf(f)erI)irtcn

3ufammengeftellt. 7) lllrtd)s Reifen, 1,134. pafforo, Carmina pop., ITr. 507.

8)3n öemBudjc: „Durd) Öic3a!)rl)un6erte", I)gg. oon öcr Königin oon Rumänien
(darmen Sijloo).

6*
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felbcn, von öcr Dämmerung übcrrafd}t. Da fanb i(^ fjirtcn, öic öas flIpl|orn

Dor fid) auf bcn Bobcn geftü^t, bcmfelbcn bic rounberbarften Söne entloctten,

auf tDeId)c oon ben Bergen ringsum gcanttoortet tourbe. Dann fe^te ein anbcrer

bic SVöte an bie £ippen unb blies eine Doina (£ieb) in tDcid|en Klagetönen.

„Könnt il)r mir nid)t ein £ieb fingen?" fragte id). „(D ja, bas fönnen toir!"

Unb mit einem manbolinenartigcn 3nftrument fidj bcgieitenb, fe^te einer bcr

Jjtrten ein unb fang mir „ITtiorita". 3d) fammclte mit fliegenbcr £)anb bie IDorte,

bic iljncn toie (Bolbförner unbccou^t von ben Cippen fielen. Utandje Stellen

lic^ id) mir roieber^olen, bis id) alles aufgefd)rieben."

Hn bic Blinben, bie i{)r Unglüd 3U Sängern mad)tc, fd)Iic&en fid) in bunter

Reil)e alle bie Hrmen an, benen förperlid)e (Bebreften unb Sicd)tum bic (Babc 3U

fingen DerIiet)en,tDeiIfieiI)nenbas(B lud ber Arbeit Derfagtf)atten. (EinfoId|er

Unglüdlid)er toar aud) jener aus fähige ITtönd) Barfüßer (Drbens, bcr ums

3al)r 1370, oertDiefen aus bem Kreife feiner ITtitmcnfdjen, am Ulaine £ieber

(fogar 3um ^Eanse) fang, toic fie beffer bamals im £anbe feiner 3U fdjaffen

Dermod)te. Rül)rcnb Ilagte er, ba^ ber I)oIbe lUai, bie 3eit bcr IDonne, allen

IDefen5reube fpenbc, nur il)m, bem (Einfamen , bringe bas (ErtDadjcn berllatur

feine Seligfeit. £eiber ift ni^t met)r von ben 3aI)Ireid)en £iebern biefes Dii^ters,

ber nad) Hrt ber ed)ten Dolfsfänger 3uglcid) IDort unb IDeife fd)uf , crf)alten,

als brei £ieberanfänge.*) Der Hame bes armen Kranfen ift, toie ber faft aller

Dolfsliebfänger, DcrfdjoIIen unb oergcffen. „tDas er fang, bas fangen bie

£eutc alle gern", fagt oon iljm ber (El)ronift*) unb fe^tc if)m mit biefen tDortcn

bas befte Denfmal, bas ein ed)ter DoIfsIiebfd)öpfcr fid) roünfdjcn fann.

flud) aus ben (Befängniffen ift fd)on mand)es £ieb crflungcn, roie jenes £icb

00m „blauen Blümelein", basC3raf £}ans oon I^absburg, im Q^urme tDeIIcn=

bcrg 3U 3ürid) 2V2 3al)i^e gefangen, fid) 3um tErofte fang.^) 3m ftillen bunfeln

Derlies, in UngctDifel)eit über fein $d)idfal , mag mand)er (Befangene fd)on, Don

Scl)nfud)t erregt ober oon Kummer betroffen, in feiner Seele unbenju^t gebietet

I)aben,*) roie jene italienifd)e Kinbesmörberin, bie im (Bcfängnis ein£ieb auf

it)r Sd)idfal fang unb alfo fd)Io&^):

Unb tDcr iiai ötefcs £ie6 cröad)t?

Die fdjönc DXariuUn am S^ierlagc,

mit einer Kctt' am $\x^,

Das Kopfroef) mad)t ifjr piagc.

1) 3n öcr Cimburgcr Cljronif öes JEilemann <EIt)en uon IDoIff)agcn, f)gg.

Don VOv)^, 70,71. 2) (Ebcnöa, 70. 3) Uf)Ianö, Sd)nften, IV, 49, 50.

4) Sd)uöt, 3üöifd)c nXerfiDÜröigfcitcn, 11,411, er3Ql)lt: „(Es ift fonft nid)ts un«

gemeines, ba^ aud) 3um Zobt Derurtl)eilte IHalcfi^ perfonen fd)öne £ieber oerferligct,

iDtc öann(Beorg3immcrmann, ein Stuöiofus ju lüittcnberg, oon flfd)ersleben bürtig,

öer feine leibltdjc ITlutter un5 Sdjroeftcr jämmerlid) crmoröct, oor feiner I}tnri(i)tung

an. 1620 öas Cieö „(D tDelt, id) mufe öid) laffen" aufgefe^et."

5) Ilad) Ttlarcoalöis 3tal. Dolfslieöcrfammlung übertragen oon E)ei)fc, 3tal.

£ieöcrbud), 174.
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©cfängc oon befangenen (canti carcerari) bilben eine eigene Rubrif bcr

italienifdjen^) unb fisilianifdjen^) üoüsöi^tung, unb aud) in ber fpani-

fd)cnDoIfsbid)tung erfd)cinen fie auffallcnb 3aI)Irei(i).^) flis Probe biefer leiben«

fd)aftlid)en (Befängnispoefie bienc folgenbe Strop!)e aus einem Kerfer Sisi-

liens*): „Die IDut ocr3ef)rt mein f)er3, bei nadjt unb ?Eag, am Rhtnb unb

am IHorgen fto&' id) ben Kopf feft an bie Kerfermauer. Sc^on fül)!' i^, toie

mein (Beift fid) immer mcljr umnadjtet, mein Unljeil toä^ft 3U immer gröfercr

(Qual: Ijeut abenb 3crfd)eir id) mir ben $(^äbel an bcr IDanb, lieber ben (Tob

oIs Icbcnb begraben fein!" Die gan3e £eibenf(^aft ber Der3iDeifIung roütct in

bicfcn (Befangen: 5Iüd)e, Droljungen, biffiger Ijoljn, untermifd)t mit (Bebetcn

unb Klagen, oerratcn bie rocdjfelnben Stimmungen ber (Befangenen. IDie mand)en

mag nur bas tjeifec Blut ber Süblönber an ben ®rt ber Strafe gcfüljrt ^aben;

fo jenen Verlorenen , bcr ben rütjrenben flbfdjiebsgru^ an fein IlTütterdjen oer»

fa^te: „® Sdjcoälbdjcn, flieg übers tlTeer, trag mir einen (Brufe 3U meinem

lieben TTIüttcrlein, fag itjr, oon 3tDei Söljnen, bie fie geboren, fei ber eine ge«

ftorben, ber anbre oerloren."^) „£iebe THutter, roenn bie Ijoljen $e\k fommcn,

benfe bann meiner", fdjlie^t ber (Befang eines fisilianifdjen (Befangenen.*^)

„llnglüdlid)e" nennt bcr Süblänber bie meiften biefer Opfer bes Ijei^en Blutes.'')

(Ein lubanifdjer ITIuIatte, piacibo genannt, bid)tete, 3umt[obe oerurteilt,

im Kcr!er ein £ieb, bas er auf bcm (Bange 3um Rid)tpla^ mit lauter, rool)!'

flingcnber Stimme oortrug.^) — —
Die roanbernbcn (fal)renben) Sänger (Spielleute) bes ITTittelalters bilbeten

eine bunt 3ufammengeujürfelte (Bcfellfdjaf t : oom Bärenfüljrer unb Kraftljelben

bis 3um entlaufenen Klerifer (loterpfaffen) ^) unb £ieberfänger, ber fid) oor dürften

unb Hbligcn l)ören laffen fonnte, befanbcn fid) alle Arten I)erum3iet)enber Künftler

in tt)renReiI)en^'^^): alle erful)ren bie gIeid)e(Beringfd)ä^ung feitens ber(BebiIbeten

unb Befi^enben^^); man erblidte in i{)nen nid)ts tociter als getoerbsmä^ige

1) Sabatini, Saggio di canti pop. romani, 22.

2) Digo, Raccolta amplissima, 492 ff., bringt öie Cieber öcr (Befangenen als

„appendice alla svemura". 3) ITtarin, Cantos pop. espanoles, IV, 429ff.

4) Digo, Raccolta, 498.

5) £ieö aus öcn flbru33en bei SiTiamore, Vocabolario dell' uso Abruz-
zese, 304. 6) Digo, Raccolta, 492.

7) Diefe Oeöer (canti del condannato) bcseidjnet pitre (canti pop. Siciliani,

1,65) als „tanto popolari in Sicilia, in Calabria, in Napoli, in Corsica". SoId)c

©efongenenlieöer finöen fid) au^er bei Digo nod) bei pitre, Canti pop. Sicil.,

1,349; flDoIio, Canti pop. di Noto, 307; Cafettt»3mbriani, Canti pop. delle

provincie meridionali, 1,208. 8) Pru^, ITIufeum 1854,754.

9) £oterpfaffen mit öem „langen f)äre", nennt ein Straubinger Canöfrieöe non
1256 neben „fpilliute, öiebiu rolpmitinfüerent". Piper, Spielmannsöid)tung, 11,277.

10) (Ein anfd)aulid)es Bilö öeffen, toas foId)c Spielleute üorfüI)rten, enttoirft 6er

altfran3Öftfci)e Roman Joufrois (t)gg. oon t^ofmann u. ITtunder, 33).

11) Dogt, Zebm unö Didjtcn öer öeutfd)cn Spielleute im ITlittelaltcr , 7 ff. Itlit«

unter njuröen öie 5fll)rc"öen feitens öcr (Befe^e roie menfd)l{d)er flustourf gering«
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£uftigmad)er.^) (Eine oorübergeljenbe Blütcseit erlebten bic 6cut[rf)en Spiel«

leute im 11. 3at?i;^un6ert, tuo fie ein geiüiffes flnfeljen genoffen unb aud) jeit-

gefd)id)tlici)e Stoffe unb (Ereigniffe befangen.^) Hllein biefc günftige Spanne 3eit

wax fur3 bemeffen, bann ging es mit itjncn in ber fldjtung toieber bergab.

Dom Hnfeljen, bas bie Roben ber Dorjeit genoffen, toar fd)on längft feine

Spur meljr Dorljanben. UTan Ijörte bie Spielleute töot)I nod) suröeilen gern unb

bcfd)en!te bie (5e!)renben reid)Iid), aber ben (EI]renpIa^ beim $e]te, ben bcm

Sänger bie Dorfatjren eingeräumt {)atten
,
geroäljrte man il)nen nid)t meljr. (Ein*

3clnen beffer gebilbeten Sängern mag es geglücft fein, inbem fie bie 5üI)Iung

mit ber DoIfsbid)tung aufgaben unb fid) gans ber Kunftbid)tung 3utoenbeten,

3U beffercr £ebenst)altung 3U gelangen, bie cd)t oollsmä^igen Spielleute finb

aber immer arme Sd)Iuder unb £anbftreid)er geblieben^), unb toas in iljren

(Befangen dou „ftol3en Spielleuten mit prunfenben (Betoänbern" gefagt roirb,

ujar S^unferei. ^ier wax ber IDunfd) ber Dater bes (5eban!ens. So ftanb es in

Deutfd)Ianb, unb anbers toar es tool)! aud) inSranfreid) nidjt.*) 3n berPro>

Dence befunben I)ämifd)e Bemerfungen mittelalterlid)cr Didjter, ba^ bie Spiel«

leute (i)ier joglars genannt) burdjtneg fein gutes Hnfefjen genoffen. So fonnte es

ber proDencaIifd)e "Didjter (Buiraut Riquier 1275 toagen, in einem poetifdjcn

Bittgefud^e an König flifons X. Don Kaftilien 3U forbern, er möge bie toirf»

Iid)en (Er finb er Don Hebern unblDeifen, bie trobaires, ftreng oon benSpicI»

leuten fdjetben, bie als (Sauf I er nur Hnfprud) auf ben Hamen buffos fjätten,

unb bm Stra^enfängern, bie als joglars 3U be3eid)nen feicn.^)

frfjä^tg bcl)an6clt. lüierocit fie fclbft öaju üeranlaffung gaben, lä^t fid| in ein»

3elncn Sollen nid)t me!)r genau nad)rDetfcn. 3f)re böfe 3unge, il)re Spottccrfe tnad)ten

fid), fobalb fie fid) ntd)t retd)Iid) genug gelof)nt glaubten, red)t oft bemerfbar unö
mögen tt)nen üiele 5einöe gefd)affen I)aben: Piper, Spielmanns6id)tung, 1, 18. Buben,

Spielleute unb „böfe IDeibcr" nennt als faft uogelfrei 1354 ein Stabtfrieöe oon Bafel.

ITIan fonnte fie oerrounöcn, ja felbft erfd)Iagen, ol)ne fdjtoere Strafe befürd)ten 3U

muffen. ((Dd)s, (5efd)td)te öer Staöt unb £anbfd)aft Bafel, II, 1,89.) t^erjog t^einrid)

Don nieberbat)ern erteilte ber Stobt £anbsl)ut einen Sreil)eitsbrtef, in bem äl)nlid)c

«Brunbfä^e gegen ben mimus ober bie meretrix ausgefprod]en töurben. (Krenncr,

Bat)rifd)c Canbtagc bes Ulittelalters, 110,111.)

1) Piper, Spielmannsbidjtung, 1,7, erflört fpil mit „{ebe mit Ieb{)aften Bc«

iDegungen bes Körpers oerbunbene t)orfül)rung , alfo Sd)aufptel jeber Art, (Ean3, 3n»

ftrumentalmufif , (Befang ufro.", 3ule^t bebeuiet alfo fpilmann fo oiel als £uftigmad)er.

2) Kelle, (Befd)id)te ber beutfdjen Oteratur, 11,2.

3) 3rregang ift ber be3eid)nenbe Ilame eines Spielmannes. tDorfcrnagcI,

(5efd)id)tc ber beutfd)en £iteratur, 1,99,149.

4) Dafür fprid)t bie oon tEobler („Sptelmannsleben im alten S^anfrcid)" in

ber lDod)enfd)rift „3m neuen Reid)", V, 1, 326) mitgeteilte tEatfad)c, ba^ bie Spiel-

leute in Sranfretd) als lecheors, b. f). lanbftreidjenbe Sd)maro^er, ?EeIIerIeder, £umpen
bc3eid)net tourben.

5) Bartfd), (Brunbrife 3ur (Befd)id)te ber prooencalifdjen £itcratur, 25. fltbaub,
Chants pop. de la Provence, I,XXff.
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3n ben Hicberlanöen 3ogen foId)e faljrenöen SpicIIeute (oielfad) mit IDcib

unb Kinb) nod) im 1 6. 3at)rl)unbert fjerum, fie lebten nad) bem (Brunbfa^: roie

geroonnen, fo serronnen! fangen aud) für einen Srun!^), toenn es fein bares

(Belb gab , flagten il)re Hot unb fuljren 3U guter £e^t in ein ärmlid) (Brab,")

Der englifdj'f^ottifdje faljrenbe Sänger, ber IKinftrel, erfreute fid) im

nXittelalter befferer (Tage,

3m Zeitalter ber Königin €Iifabett) roar ber Ijerumsietjenbe UTinftrel aber

fd)on ftarf in ber Hdjtung gefunten, im 3al)i^c 1597 mürben biefe ITlinftrels mit

„(DauÜern, gemeinen 3nterlubiums[pielern, Keffelflidern unb i^aufierern" in

einen parlamentsbefdjlu^ „3ur Beftrafung oon Sd)elmen, öagabunben unb I)art=

nädigen Bettlern" mit einbe3ogen. Hod) frül)er tjatte in Sdjottlanb bie (Befe^*

gebung gegen fie Stellung genommen unb 1 579 bie ITlinftrels als £anbftreid)er unb

Spi^buben in Strafe genommen.^) Das roar fo 3iemlid) bas (Enbe ber einft fo

bcgeljrten englifd)en üolfsfänger. Der Sturm ber englif i^en pietiftenreDoIution

mag fie fpäter, töie fo mand]es unbere Doltstümlidje, gän3lid) toeggefegt Ijaben.

(Einft Don dürften unb i}erren gern gefeljen unb freunblid) aufgenommen^)

inb fie fo jämmerlid) untergegangen.^)

(Eine gan3 eigenartige (£rfd)einung unter ben Doltsfängern finb bie Kloarefs

ber Bretagne.*^) UTan mu^ fd)on toeitinslTIittelaltersurüdgetjen, um äf)nlid)e

(Beftalten an3utreffen: nämlid) bie als „goliarden" be3eid)neten fatjrenben

KIcrifer. Der Kloaref, aud) Kloärd, ift ein So^n ber Sdjolle; aus ärmlidfen

Bauernfamilien ftammenb, mu^ ber Kloare! alles, roas er 3um Stubium braudjt,

crft burd) feiner J)änbe Hrbeit auf bem Zanbe oerbienen. Diefer Umftanb Ijat

bas (Bute, ba^ er niemals bie 5üt)Iung mit bem l)eimifd)en Boben einbüßt

unb bestjalb ftets ein Kinb feines Doltes bleibt. Die £eibensgefd)id)tc mand|es

biefer bretonifd)en Sänger erinnert an bie romanljaften Reifen faljrenber Sd)ülcr,

toie fie 3U Hnfang bes 1 6. 3al?i^I)unberts ber Sd)U)ei3er Stjomas platter fo

rütjrenb aus eigener (Erfoljrung fdjilbert. (Es roirb bm Kloarefs reblid) faucr

gcmad)t, bas erfeljnte geiftlidje Amt 3U erreidjen, fie aber versagen nii^t,

lieben unb roerben geliebt unb fingen i!)re £ieber aus frofjer Burfdjenbruft,

bis ber Sag tommt, too biefe J^errlidjteit oerftummen mufe unb ber (Ernft bes

in foId)en abgelegenen (Begenben, toie es bie Bretagne ift, boppelt müljfamen

getftlidjen Amtes iljre Sinne gan3 in Befi^ nimmt.

1) fjoffmann non ^Ql^crslebcn, nicöcrlänöifdjc üollslieöcr, Hr. 8.

2) Kalff, Het lied in de middeleuwen, 594ff.

3) ^Ealuj, Cf)ara!tcriftif öer Dolfslieber, 501,575. 4) (Ebcnöa 550,551.

5) Derein3clt I)abcn fie fid) in $d)0ttlanö als „town-pipers" bis auf H) alter

Scotts 3ett crl)alten, öer fie als ergiebige djuellc Dolfsmä^iger Überlieferungen

rüf)mt: Scott, Minstrelsy, 1,225.

6) SouDcftre, Les derniers Bretons, 1,98 (I part cap. IH, §4). Dillcmar'
que, Bar3a3»Bret3, I, XXXV. Cusel et le Bra3, Soniou, I, XXIX, XXXI. £u3cl,
(jwerziou, II, 359.
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Siebenter Hb[d)mtt

Die 5i^ciuen unö if)r Hnteil am Dolksgefang

Die tEcilnaljme öes tDeibIid)en (Bc[d)Ied)ts an bem (Entftefjcn unö an ber

(Erljaltung ber DoIfsbid)tung ift gans beträd)tlt(^. 31}r rcid) befaitetes, Ieid|t

erregbares (Bcmütsleben gibt öfter, namentlid) in ber 3ugenb, b^n Rnla^ 3U

gefänglichen (Ergüffcn, iljre Ijeitere (Bcfelligleit, i\}X ^ang 3u Sans unb Spiel

Idiafft reidje (Selcgentjeit 3um (Befang. Die 3ugenb bes IDcibes ift bie Seit

ber £ieberblüte. Das lebtjaft erüingenbe (Befütjisleben löft mand)es £ieb

aus. £icbesbriefe junger £anbmäbd)en loeifen nod) tjeute 3aI)Iretd)c Hnflänge

an Dolfslicber unb mandjen Reim auf. tOieoicI meljr mag in früfjeren Seiten

aus liebenbem ITIäbdjenmunb erflungen fein!

Da3u !ommt bie Dorliebe bes IDeibes für bas (Erlernen unb Übm über»

Iteferter Dolfslieber, itjre S^eube an (BcfeIIig!eit unb gemeinfamem Singen, wo-

bei eine bie anbere neue IDeifen unb IDorte leljrt unb Ijalboergeffene aufgcfrifd)t

toerben. Durd)fd)nittlid) I)ält bas toeiblidje (5efd|Ied)t bas altüberlieferte üolfs»

gut länger feft als bas männlidje.^) 3n (Begcnben, roo fein ITIann meljr

bie (Erad)t trägt, wollen bie Stauen nodi immer nic^t baoon laffen. So ift es

au(i)mit bcmDoIfsIiebe: bieHTäbdien fingen es nod) immerfort, toenn fie unter

fid)ftnb, inbcs berBurfd|e bem mobernen Singfang l)ulbigt. Berücffidjtigt man

alle bicfe Umftänbe, fo fann man getroft beljaupten, ba^ oljnc bie Sanges«

freubigfeit ber Stauen ein großer Heil ber t)oIfsbid)tung nidjt entftanbcn unb

ein nod) oiel größerer nid)t er!)alten geblieben toärc.

Die älteften Urfunben bes lTIenfd)engefd)Ied)ts geben für bie I)eroor«

ragenbe (Eei(nal)me ber Stauen am (Befang ebenfo Kunbe, u}ie bie nad)rid)ten,

tDeld)e 5orfd)ungsreifenbe uns oom £eben ber Haturoölter übermittelten. 3m
fliten Qieftament^) finbet fid) oon ITtofes bis Daoib feine gefungene Didjtung

erDDäI)nt, au|er im HTunbe 3tDeier 5rciuen , ber Deboral) (Rid)ter 5) unb t^anna

(Samuel 1, 2). Hus bem 3nt)alt ber älteften Dolfslieberfammlung ber IDelt,

bes (^inefif d)en Sd)i.King ((Entftet)ungs3eit 7. 3^b. d. (I()r.) ergibt fid) auf

btn erftcn Blid, ba^ üiele biefer anmutigen (Er3eugniffe oon roeibIid)cn £ippen

3ucrft erflangen. HXit großer 3artt)eit ift in biefen uralten d)inefifd)en üolfs.

liebern bie £iebe bes IDeibes be!)anbclt.'') (Eines ber fd)önften £iebesliebcr I)at

ctnciungc5tauausbemDoIfebertUaoris auf Heufeelanbocrfa^t, es lautet*):

1) Paul Scbillot madjt in öcr Revue des tradit. pop. VII öarauf aufmerf-

fam, bafe bas (5cbäd)tnis öer Stauen Dolfsliebcr beffer bctDa!)rt, als bas ber ITtänner.

2) 3cttfd)rift für D5Ifcrpfi)cf)oIogtc, XIII, 283.

3) (EI)incfifd)e ITIäbdjen foUcn aud) nodj gegen dnbe bes 18. 3of)rl)unberts

beliebte DoIMtebcr erfunben f)aben. (Ealoj, €l)araftertftil, 21.

4) ^od)ftctter, Hcu-Seelanb, 509, 521.
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Dunfel rollen öüftre tDoIfcn Aus bcn iränenmüöcn flugcn,

Um öcn 6ipfel pufef{)ina, (Ein (Tribut öer tDafjrcn £icbc.

Übern Pfaö, voo mein ©elicbtcr Deine trauten flrmc örüdten

(Etoig meinem Blid cntfd)tDun6en

!

ITlid) Uncoürö'gc an 6ic Bruft einft,

Kefjr'! ad} fcl)r' nur einmal toieöcr! Klammcrnö toanö feitöcm mein pod|cnö

Da§ 6er Ciebc Strom !onn fließen ^crs um 6td) 6ie ftärfften Raufen.

Bei oielen naturoölfern fiitb öle Stauen faft ausfd)Iic^Itd) (Erfinber von

tDortcn unö Cicbcrn, fo bei öen Botolubcit, btn Kamtfd|abalen, 5^^f^i*

3nfuIancrTt.^)

Daneben Ijabcn fie ftd) bei anbercn Dölfern getoiffe Didjtungsarten als

ausfdjlie^lidjcs (Eigentum 3U roaljren getou^t. Beftimmte Arten von £icbern

tocrben gan3 ober Dor3ugsrDeife von ben Si^ciuen gepflegt, 3. B. bie Dseesmas

(li|ri[d)e (Belegentjeitslieber) ber £etten.^) HIs Did)terinnen von l}od)3eitsIiebern

finb 5rauen bei ben Sinnen berüijmt.^) Bei bm (Bro^ruffen am ®[tufer

bes ®nega unb anberer Seen pflegen bie grauen iljre eigenen üolfslieber, tücld|e

fie babyi starini (alte löeiberliebcr) nennen^); fie I)aben il)re befonberen Jjelben

unb tjelbinnen, bcnen 3U (Eljren fie getoiffe £ieber fingen. Hud) bie grauen ber

arabifdjcn Bebuinen tjatten itjre eigenen £ieber (asämer), bie fie nur unter

fid) fangen.^) flud) £ieber, bie ben Ijäusli^en Beruf bes IDeibes begleiten, laffcn

fid) oft als i^rgeiftiges (Eigentum anfpredjen: fo£ieber surHrbeit^) unb bie

(Befänge an ber IDiege.') Daneben ift es bas fd)ier unüberfeljbare (Bebiet

bcr£iebe, bas iDeiblidje (Bemüter in allen üionarten befingen, balb I)immeI{)od)=

iau(^3cnb, balb 3U 2obe betrübt. (Es gibt in bem getoaltigen (Drdjeftcr ber

£iebesleibenfd)aft feinen Hon , ben ein tociblidjes Didjtergcmüt nid)t f)ätte er»

flingen laffen.

nid)t immer unb überall befdjränft fid| bie Didjtung bes IDeibes auf bas

(Bebiet ber £iebescmpfinbung unb ber Arbeit, oielmetjr gilt in bem Zehen ber

Haturoölfer bas £ieb ber ITtäbdjen aud) ben Kämpfen unb Siegen iljres Stammes,

fie begrüben bie Sieger unb feiern aud) fonft jebc tjeroorragenbc (Erfd)einung

im £ebcn iljres Dolfes mit (Befang. Huf ben palau»3nfeln festen fidj bie

lttäbd)en, fobalb itjr Stamm einen (Erfolg errungen Ijatte, im Kreife 3ufammen

1) 3citfd)rift für Dölferpftjdiologic, XIII, 282— 284 Hnöree, „5raucnpoefic

bei naturoölfern" im XXXVII. 3a^rg. bes „Korrcfpon6en3bIattcs ber 6eutfc{)en (Befell«

fdjaft für flntt)ropoIogic, OEtf)nograpt)ic un6 Urgefd)i(f)tc".

2) Seitfc^rift für oerglcidjenöc £iteraturgef(i|id)tc, U.S-, 1,277.

3) (Eomparetti, Kalevala;, 17.

4) Rambauö, La Russie epique, 10. Ruffifdjc Reoue, 1,274.

5) Burdf)art, Bebuinen, 66. 6) Büdjcr, Arbeit unb R^t)t!)mus, 4. fl., VIII.

7) Don ber rei3enben 5rauenbid)tung an ber IDiege f|icr nur eine fursc

Probe aus Korfifa: „Hininna, meinCicbling!" fingt bicITtuttcr, „toenn bu crft ein-

mal größer bift unb toanbelft burd) bicfluen, rocrbcn bie Kräuter blüfjn, bie CJuellen

Don Öl triefen unb bas IDaffer bes ITIecrcs toirb buftcn toic Balfam, bamit mein £ieb»

ling ftd} erquidc." TTtarccIIus, Chants du peuple en Grece, II, 247.
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unö erfannen gcmeinfam ein £ieö 3U (Efjrcn ber Sieger.^) IDäI)ren6 tljr £icb

bas £ob öer toadfcren Krieger preift, roiffen [ic aber au(^ öer $eigen fd)arf

ju fpotten: fo toirfen 5ie (Befänge ber 5i-'auen onfeuernö auf öte Kämpfer ifjres

Dolfes, benn nur öen fd)önftcn unb mutigften Blännern gilt U)x £ieb, bas als

flus3eid)nung aud) tDoI)I bem angefel)enen 5remben 3utcil toirb. flis (El)amtffo

bic 3nfclfctte Rabacf in tltüronefien befud)te, fangen bie eingeborenen IDciber

(Befänge, bie fidj auf Krieg unb Seefaljrt be3ogen.^)

Dicifad] ühen bie (Befänge ber ^i^Quen auf bic Oiaten ber Htänner (Einfluß,

entflammen fie 3U Ieibenfd)aftlid)en I^anblungen, fo bei ben Huftraliern.^)

Um bie ITTönncr 3ur Racije für eine Bcleibigung, bie einem tDeibe töiberfuljr,

auf3uftad)eln, fingen bie S^^Quen ben am 5euer Ijodenben ITIännern lange unb

oft I)artnä(fig ein £icb uor: iljr geltet als üeinmütig unb feig, benft an Däter

unb Kinbcr! lOoIlt it)r toarten, bis bie S^inbe !ommcn unb alles umbringen

ober rauben? '') Das £icb ber 5rfluen auf bie (Ercigniffe bes (Eages toirb Don

berx palau=3nfulanern fetjr bead)tet, unb man beruft fid) auf biefe (Befänge,

u)ie auf ein Stüd öffentlid)er ITteinung.'^) Darroins Hnfunft auf tlaljiti befang

ein junges lHäbd)en in üier auf ber Stelle frei erfunbenen StropI)en, bie übrigen

IHäbd)en begleiteten b^n Dortrag ber Didjterin im€l)or.^) U)enn es gilt, einen

Dereljrten (Baft toürbig 3U empfangen, bann fd}müdt fid) bie rDeibIid)e 3ugenb

unb gcl)t il)m entgegen. So mürbe König ®tto Don (Bried)enlanb, ber erftc

5ürft bes felbftänbigen (Briedjenlanbs , auf feiner Runbreife burd) fein Reld) an

Dielen ®rten oon IlTäbd)cn begrübt, bie, in 3tDei dijöre geteilt, ben König in

bie IRitte nal)men unb im n)ed)felge[ang fein £ob fangen, toorauf fie ben f)errfd)er

mit (Befang unb (Ian3 in itjr Dorf geleiteten,')

So famen bie ^i^auen im Reigen bem Riefenbe3tt)ingcr Daoib entgegen unb

fangen ein £ieb, fo nal)te 3?pt)tt)as (Eod)ter itjrem fiegreid) Ijeimfeljrenben Datcr

im Reigentan3e. Rod) l)eutc pflegen in paläftina bie Stauen I}eimfel)renbe

IRcffapilger iljrer Sippe mit (Befang 3U begrüben.*)

Heben biefer 5rauenbid)tung größeren Stiles blieb aud) bas £ieb, beffen

Ra!)men nur (Ereigniffe bes tiages umfpannt, ben 5raucn oertraut.

flm beutfd)en Dolfsliebe tjaben fid)er aud) grauen il)rcn Anteil, unb 3roar

fd)on in feljr frül)er 3eit gel)abt, es laffen fid) aber met)r als allgemein ge»

I)altene Dermutungen aus (ErtDäl)nungen in (Befe^» unb Bupüd)ern, Seit«

1) Scmpcr, palauOnfeln, 213, 219, 314ft.

2) 3cit[c[)rift für Döirerpft)d)oIo9ie, XIII, 284. 3) (Ebenba.

4) Ragufa. ITIoleti, Poesie dei popoli selvaggi, 57.

5) Sempcr,palau.3nfeln,213. 6) rDat§ = (BcrIanb, antf)ropoIogic,VI,100.

7) Rofe, Königsrei[cn, 1,44,48,69,166.

8) Büd)er, Arbeit unb Rl)i)tf)mus, 4. Aufl., VIII. Ilidjt uncrroäljnt toill td) laffen,

ba\i aud) in einem mittelalterlid)cn fran3Öfifd)cn Roman bem Meraugis de

Portlesguez (ed. Rlidjclant 123) ber J)elö beim (Einreiten in bie Stabt oon Srauen unb

3ungftauen mit (Befangen unb ?Cän3en empfangen roirb.
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büdjern unb anbeten Quellen faum geroinnen, bas Zeh^n ber 5rauen mar ein

3urü(fgesogenes, unb es brang feiten oon i^rcm geiftigen £cben ctrüas in bic

(bffentlid)!cit.

ITleljr roiffen toir Don bii^tenben Stauen aus ben £iebern bes 1 6. unb 1 7. 3oIjr«

^unberts. 3n ben Sdjlu^ftropf)en unb fonft in älteren b e u t
f (^ c n £iebern beiennen

fi(^ aud) inäb(^en als Sängerinnen, 3. B. eines (Bolbfdjmiebs ttodjter.^)

€inen (Einblicf in bas Seelenleben foldjer Sängerinnen getoäl^rt er|t bk
neuere 3cit, l)ier einige Beifpiele: um bie ITIitte bes oergangenen 3atjr!)unbcrts

iDurbe imBötjmertDalbeein Bauernburfd) beim 5enfter [einer (beliebten aus

Rad)e crfd)Iagen. (Eine [angesfrolje-) Dienftmagb, bie fürs nad} biefem Dorfall

allein im IDalbe arbeitete, fam auf btn (bebanfen, biefen Sotfdjlag 3U befingen,

unb nod) an bemfelben Q^agc cntftanben einselne „ (b'fä^ln ", bie fie abenbs in

ber Bauernftube öorfang. 3eöer folgenbe Sag brad)te neue (Befä^e, bic alle

fingenb gebidjtet rourbcn. So toarb ein £ieb gefdjaffen, bas ^eute nodj im

Böl)mertDaIb gefungen roirb.^)

Hod) aus bm legten 3a^t3el]nten bes gefd)iebenen 3a^tl)unberts toiffen

ttiir Don einer tijüringifdjen Bäuerin^), bie bas traurige Sdjicffal eines jungen,

in feinen Eröffnungen getäufd)ten IDeibes, bas freiroillig ben (lob fu^te unb

auf ben Sd)ienen ber (Eifenbaljn fanb, nad) einer beliebten löeife befang. Das
initleib mit bem bebauernsroerten (Befdjöpf ma^te bie einfa(^e 5rau 3ur Di^tcrin

eines £iebes, bas balb in ber gansen Umgegenb erflang, je^t nod) ertönt unb

in bie tDcl)mütigen Seilen ausflingt:

3f}r xoar bas Cblüd nidjt metjr bcfdjtcöcn,

3I)r tDoIIten Rofen niäit mel)r blüfjti. —
(Einem 3ägerburfd)en, ber oon Jjäf^ern oerfolgt, fid) erf(^o^, fang eine frön»

fif^e (bänfefjirtin ein rüljrenbes £ieb 3um (Bebädjtnis.^)

Dereinselt erfd)eint aud) einmal ein ITTäbd)en unter ben $d)öpfern poIitif(^er

(Befängc, toie jenes „tod)terlin junge" aus ber Sd)roci3, bas bem getoaltfamen

(Enbc eines Sd)roei3er tlruppenfüljrers ein £ieb toeiljte unb 3um S^luffe fi^

fclbft alfo 3u erfennen gab®):

Dis lieb ift uns cntfprungcti

gefungen unö oud) gemadjt

oon einem tod)terItn junge;

CS l)at CS tDoI bcöadjt,

toie tDoI CS jungen joren ift.

1) Sdjaöc, Deutfdie f)an6iDerfsIieber, 212. flmbrafer £teöcrbud|, I)gg. oon
Bergmann, 64. Iticöcröeutfdjc üolfslieöer 12.

2) „Sterben l)äö i müaff'n, voun mar toer 's Singafi oarboutn I)äö!" fagtc fic

nod) im Alter oon il)rer Sangcsluft in jungen 3fl^i^cn-

3) 3eilf(i)rift „Das öeutfd)c Dolfslieb", VIII, 72.

4) 3citfd|rift bes Dercins für Dolfsfunöe, XI, 460.

5) Das t)übf^c £ic5 ift 3U finöcn bei Ditfurt^, Sränfifd)e Dolfsliebcr, 11,41.

6) IHcijcr oon Knonau, Die f^toeiserifdjcn i)iflorifdicn Dolfsliebcr, 34.
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3n Kärnten toeröen oicle öcr toi^igcn unb feinen „Sd)nabal)üpfln" oon

THäbdjen erfunben unb gcfungen, frcilid) tun fie's in bcr Dcrborgenljeit , bcnn

auf bem Sansboben, roo bas „ Scf)nabat)üpfl" baljeim ift, fingt öffentlid) nur

berBua.^) 3n bcr Steicrmar! erbadjte ein einfadjes Hläbdjcn IDort unb IDcifc

eines HImliebes, bas fid) in ber Umgebung iljres IDoIjnortcs HItcnberg unb no^

roeitcrljin oerbreitete.^) ÜSnSosfana bidjtete eine bes £efens unfunbige 5rau aus

bem Dolfe mit Hamen Beatrice um bie ITtitte bes oorigen 3a^rl)unberts improoi-

fiercnb mand) r>oIfstümIid)es stornello (£ieb). Sie fang oon fid| felbft^):

Non vi maravigliate, o giovinetti,

Se non sapessi troppo ben cantare:

In casa mia non c'e stato maestri,

E manco a scuola son ita a imparare.

^ine anbere begabte üolfsfängerin toar deref a, eine Bäuerin oon Hricna*),

cinselne itjrer (Befängc gingen in ben Dolfsgefang über. 3n S^anf rcid)^) er»

fd)ienen fd)on im 7. 3at)rt)unbcrt grauen als Derfaffer eines Qlanslicbcs auf einen

Sieg (Etjlotars II. über bie Sadjfen. Dom Sadjfenfütjrer J)cra)arb fangen Stauen

unb tttäbdjen beim Reigen.^) 3n ber Rormanbie erregten Srauen, toeldje bei

Umgängen „nugaces cantilenas" fangen, im 12. 3at)rt)unbert bei ben (Beift«

Iid|en ärgernis.') 3nfran3Öfifd)en£iebern, bie uns aus bem 1 6. 3af)rl)unbert

Dorliegen, nennen fid) in ben Sdjluöftropljen (flutorenfigeln) metjrfad) IKäb^en

als öerfaffcrinnen.^) 3m 1 6. 3at?t"I)unbert nod) fangen englifdje ITtäbd)en alle

Ballaben beim Spinnen unb IDafferljoIen.'') Sd)ottifd)e IKäbd)en fangen bei

iljren Spielen unb Q;än3en ein £ieb oon ber Sd)Iad)t bei (tsfbale (1375), bie

Sd|ottcn ben (Englänbern lieferten.'") „ITTäbd)en Don (Englanb fd)rDer mögt il)r

trauern" begann bas £ieb, bas englifd)c ITTäbd)cn auf König (Ebuarbs Hieber»

läge bei Banodsbornc fangen.'') Der geroaltfame lEob bes fdjönen 3nc3 be daftro

ging ben portugiefifd)cn ITtäbd|en fo ju E^crjcn, ba^ fie if)n in £icbern Dcr»

l)errlid)ten, bie nod) im 17. 3at)rl)unbert im Htunbe bes öolfes fortlebten.^*)

Portugiefifd)e lDin3erinncn unterl)altcn fid) tDät)rcnb ber Arbeit im IDein»

berge mit einem poetifc^en 3iDicgefpräd) im U)ed)felgcfang. So fd)ant es oon

einem £jügcl 3um anberen I)crüber unb f)inüber.'^) (Ein fpanifi^er Sdjriftftellcr

1) ©unblad), tEaufenö $d)naöal)üpfln, 15.

2) 5Iiigfd)riften, t)gg. Dom Dcutfdjcn Dolfsgcfangoerein in töten, VII,

73— 75. 3) tEigrt, Canti popolari toscani, III, ediz. Firenze 1869, LXXI.

4) pitre, Studidipoesiapopolare, 87,fl. ö'flncona, La poesia pop. italiana,

291. Don einer 3mproDtfatricc crsäljlt tDaiblinger, TDerle IV, 197.

5) Ampere, Instructions, 8. Du Meril, Poes. pop. ant, 239.

6) midjel, Chroniques anglo-normandes, 11,8.

7) (Eicrfot, Hist. de la chanson pop., 41.

8) J^aupt.SransöfifdjcüoIfsIieöer, 13, 17,108. 9) Ritfon, Old songs, 1, XCI.

10) Barbour, Bruce, ed. Skeat., 399 (book XVI oon 519— 522).

11) fli)toun, Scott. ballads,I,LXXVIII. 12) Braga, Flor.deromances,211.

13) Bcllermann, portugicfifdjc Dolfslieöer unö Romanscn, VIII.
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öcs 1 8. 3al)rl)un6erts rüljmt bie poctifd)c Begabung unb bas tnufifalifdjc Der»

ftänbnis bcr gali3ifd)en 5rauen, niele £icbcr (coplas) finb itjr XOevV) "Die

ITtäbi^cn finb bic cigentlid)cn Sänger bei ben £itauern, Dtclc fingen mit if)rcn

Ijellen frifrf)en Stimmen ben gan3en Sag. ®ft teilen |id) tltäbdjen unb Burfc^cn,

einen Ders fingen bic ITtäbd)en, einen 3a)eiten bie Burfdjcn.^) Bei ben (Eften^)

ift es bas tDeibIid)e (Befd)Ied)t , bem neben ber (Erhaltung ber Refte olten üolfs»

gefanges bie (Erfinbung neuer (Befönge 3U bauten ift. Hn ben $onn= unb Feier-

tagen bes fur3en, aber 3auberifd) fd)önen 5rüI)Iings fiel)t man in (Eftlanb bie

jungen DTäbdjen bes Dorfes in langen Reil)en flrm in flrm fingcnb burd) bie

5clber roanbern ober aud) an roarmen Sommerabenben am IDalbranbe fi^en,

tDO fie fid) mit lDed)feIgefang erfreuen. (Eine ift bie Dorfängerin unb oft auc^

üid)terin bes £iebes, fie fingt \tbz Seile 3uerft allein, bann tDiebcrIjoIt fie ber

<ü)ox. (Ein bretonifd)esDoIfsIieb „Die Sdjujalben" tourbc sroei jungen Baue»

rinnen 3ugefd)ricben , beibe leugneten jebod) , coie bas bei Doüsfängern unb Dolfs»

fängerinnen meift ber $al{ ift, bcljarrlid) ah, bas£ieb oerfafet 3U I)aben.^) Die

Sdjeu Dor ber ©ffentlidjfeit, bie Hngft, roegen bcr üolfslieber oerfpottet 3U roerben,

bel)errfd)t überall bic (Bemüter ber Dolfsfängerinncn.

Die (bähe, Ieid)t unb gefällig aus bem Stegreif 3U bid}ten, ift unter bem

rociblidjen (5cfd)Ied)te ocrbrcitct. Die IKäbdjcn unb 5i^auen oon U)ales oer»

ftanben es tool)!, aus bem Stegreif alles, toas itjncn merltoürbig erfd)icn, 3U

befingen.^) (5ricd)ifd|e Dorfmäbd)en überrafditen itjren König (Dtto aus bem

Bai)ernftamme unb beffen Begleiter burdj iljrc flotte Art, wie fie £ieber aus

bem Stegreif auf it)n unb feine (Bemaljlin fangen.^) $linle Stegreifbid)terinnen

finb bie lettifdjen IKäbdjen''), „ber Reifenbe wirb ex tempore oon ben

Iettifd)eninäbd)en befungen, roo er fie in einer größeren 3al)l nur antrifft".*^)

Xlebtn ber Heufdjöpfung Ijaben fid) bie S^Quen um bie (Erhaltung bes cor»

Ijanbencn £ieberI)orts oerbient gcmadjt.^) Sie bilbcn bestjalb in Sranfcn ben

f}auptfern bes fingenben DoI!es.'°) Sel)r 3ugute fam iljncn babei iljr cor»

3üglid)es (Bcbädjtnis'^) unb itjr oon Hatur für bie IHufit empfänglid|er Sinn.^*)

3n ber beutfdjcn Spradjinfel (Bottfdjec (Krain) finb ausfd)Iie^Iid) Stauen

1) Romania, VI, 48. 2) Haft, Die Dolfslicöer 5er Citauer, 5.

3) Deutfd)c Runöfd)au, XXX, 211. Heus, (Eftnifd)e Dolfslieöcr, Xlll.

4) Dille matque, Barzaz-Breiz, II, 297.

5) Cljotns, Anecdotes and traditions, 107.

6) R06, Königsreifen, I, 50, 54, 58; II, 119, 120, 190.

7) Krufe, Urgcfdiidjte öcs eftnifdjcn Dolfsftammes, 29. 8) (Ebenöa, 41.

9) flu^er öcn Ijier folgenden Belegen finöen fid) fold)e nod) im flbf(i)nitt : £ e b c n s •

fä^igfeitöcrDolfsöidjtung. 10) DitfurtI),5ränfifd)cDolfslieöer, II, XXXVIII.

11) I)termit mag es tool)! 3ufammenl)ängen, bafe bei öen Bafalris, 3nöianern

3cntralbrafiltens, öte ?Eraöition mttDorliebe oon öen Stauen fortgepflanst toiiö.

Korl D. ö. Steinen, Unter öen ItaturDÖlfcrn 3entralbrafiltcns, 365.

12) 5eitfd)rift für DöIIerpfijdjologte, XIII, 285.
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bk Sängerinnen bcr alten (poctif^ tocrtDoIIftcn) Dolfslieber.^) Pflege finöet

bas ed)te Dolfslieb in ber grünen Steiermarf nod) bei ben Sennerinnen.

{Jans 5raungruber*), ein öfterrcid)ifd)er DoIfsbid)ter ooll ITtarf unb Kraft,

ld)ilbert itjren (Befang: „tDenn bie Sonne Ijintcr bm oergliüjenben Sdjroffcn

I)inabgc[unfen unb bie Sdjatten ber anbred)enben Dämmerung über ben be»

tauten flimboben 3iel)en, bann beginnt jene sauberoolle flimmufif, bie feiner

ocrgeffen fann, bcriljrerounberfamepoefieempfunben: bie Brentlerinnen tjabcn

i!)r dagetöerf befdjioffen; nun treten fie Ijcraus auf ben Rafen cor ber ^üttc

unb beginnen 3U jobein. Das Dirnbl ber unterften I^ütte l)ebt an, von ben

umliegenben Jjängen tönt bie Hntroort luxM, bann oereinigen fid) bie Stimmen

ber oft roeit ooneinanbcr entfernten Sängerinnen 3U einem unfagbar lieblichen

(Eljore. I^ernad) toirb's bunfel, bie Klänge Derf(i)tDimmen, ein 3ou^3cr fjallt

nodj ba unb bort ans (Betoänbe, ab unb 3U ber Sd)aII einer Kufjglocfe —
unb ber HImfrieben breitet [tili feine 5ittid)e über bie fcljroeigenbe Canbfdjoft."

3n Sübmäl)ren^) Ijalten bie HTöbdjen faft nod) allein bas beutfd)c Dolfslieb

in (Eljren, coäljrenb bie Burfdjcn bas Kunftlieb beDor3ugen. Der Stauen immer

munterer Iebl)aftcr Sinn mad)t ben (5efang 3U iljrem £ebenselement. „ (Ein3eln

unb in (EI)ören, in $elb unb XDalb" fingen bie 5i^auen in 5tiaul^), „in ben

Spinnereien, auf ben IDegen unb Steigen, nad) bem Dcfperläuten erfdjallen

il)rc (Befänge."^) IDas uns üon bem £ieberfd)a^e Denebigs geblieben ift,

bas banten roir ben Sxanen ber £agunenftabt, bie ben £ieberI)ort trculi^

beroaljrten.^) fluf Sisilicn Ijaben fid) bie S^Quen als Dolfsliebfängerinncn

Dcrbient gema(^t.') (Jiner beliebten Dolfsfängerin (fadista) toibmet ein portu»

gicfif d)es Dolfslieb folgenben finnigen nad)ruf: „Dort im I)immlifd)en Reid)e

mit bcinem 3nftrument in ber f}anb toirft bu bie (Engel 3U Sängerinnen machen

unb felbft ben fjeiligen Petrus üolfslieber fingen leljren."*) Don ben ITTägbcn

erfufjr 5icbler bie TlteI)r3af)I feiner Dolfslieber aus flnljalt^Deffau.^)

1) fjauffcn,(Bottfd)ce,137. 2) 3nö.3tf(i)r: „Das öeutfdjeüolfslieö", 1,5.

3) SeitfdEjrift „Das öcutfd)e Dolfslieb", V, 9.

4) £an5 3rDifd)en ben Sübf)ängen ber Karnifd)en HIpen unb ben £agunen ber flbria.

5) Dillotte f)eifeen bicfe Cieber. 3citfd)rift bes Dercins für Dolfsfunbe, 111,329.

6) nigra, Canti pop. del Piemonte, 9. Soniborn, Das Denc3ianifd)e Dolfslieb,

66. Don bm grauen aus bem Dolfe ber £agunenftabt cr3äf)It ein Beobad]ter bes oene»

3ianifcficn Cebcns: „Die Dillotten (Dier3eiler), bie man je^t nod) finbct, toerben 3ur ein-

fa(i)cn ltnterl)altung oon ben Srauen unferes Dolfes gefangen, I)auptfäd)lid) in ben Fjöfcn

unb auf ben fleinen Plänen 3tDifd)en ben tjäufern (campielli), too man in größerer (Be»

mcinfd)aft unb 5reif)eit lebt. Begleitet toerben bie (Befänge mit einem tEamburin (cem-

balo), unb aud) ein Q;an3 roirb eingefIo(i)tcn, ber gleid) bem begicitcnben £icbe ben

Hamen Dillotta erl)ält. (BerDöl)nIid) fingt bie flltefte ber ®efellfd)aft unb begleitet bo3U,

toä^renb bie 3üngeren tan3en. TDenn fie ein eigenes tEamburin nid)t befi^en, mieten fie

fid) eines unb bc3al)len bofür 3tpei ober brci Solbi jebe Stunbc."

7) floolio, Canti pop. di Note, 109 8) Braga, Cancioneiro, 141.

9) Siebicr, Dolfsreime unb Dolfslieber in anf)aIt.Deffau, 137.
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üon ben flan)if(^en $rauen im allgemeinen fagt Sdjaffarif^): „IDo ein

flatüifd) IDeib tft, 6a ift aurf) (Befang. £)aus unb J^of, Berg unb Hai, tDiefe

unb tDalb , (Barten unb tDeinberg , alles erfüllen fic mit bm ^önm il/rer £ieber.

(D[t beleben fic, narf) einem müI)eDoU, in ^i^e unb Sdjtöei^, unter Ejunger

unb Dürft r)oIIbrad)ten tEage, auf bem fjeimtoege bie Stille bcr Hbenbbämmerung

mit iljren melobifdjen (Befangen." 2:fd)erf)ifd)e Doüslieber geben felbft an,

baö fie Don ben TTtäbdien gefungen tourben; fo fd)Iie^t bie tfd)ed}if(f)c Dolfs«

ballabe oon ber Brubermörberin^): „Die TITaurer mauerten fie ein — Die

3ungfrauen madjten ein £iebelein." Die ferbifd)en nTäbd)en unb ^i^auen')

bid)teten bei itjren Spinnftuben bie fleinen netten £ieber, toeldje shenske piesme
tjei^en unb bas (Ent3Ü(fen aller berer bilbcn, bie für sarte £i)ri! Derftönbnis

befi^en. ITIeljr als bas mönnlidje (Befd)Ied)t beojaljren, fingen, oerbreiten,

üariieren bie ITTäbdjen unb 5^auen aud) bei ben IDenben bas Dolfslieb.^)

Bei ben Polen (Dberfd)Iefiens ift bas tDcibIid)e (Befd)Ied)t ber fjauptträger

bes Doüsliebes, bie meiften Don 3ulius Roger gefammelten £ieber ftammen
aus tDcibIid)em HXunbe.^) Das gute (Bebäd)tnis bulgarifdjer ^rauen^) Ijat

mandje poetifd)e Perle aufbeujatjrt. 5i^<i"C" tragen oft £ieber oon einigen

Ijunbert Seilen £änge ot)ne 3U ftoden oor. €ine 5rau ITIaria Dimitroro in

Seraona oerftanb es fogar, 30 000 Ders3eilen aus bem (Bebödjtniffc getreu

3U (Bel)ör 3U bringen, ein ftaunenstücrtes (Erinnerungsüermögen. Bei btn (Eften

finb Dor3ugsii)eife S^^fii^ß" ^i^ BeK)al)rerinnen ber Dolfslieber '), bie 5i^öuen

forgen namentlid) in ber ftillcn lDinters3eit bafür, ba^ iljre (Eödjter bie er-

erbten Dolfslieber erlernen. Bei ben £itauern finb bie HTäbd)en bie eigent«

Iid|en Sänger, oiele fingen mit iljren !)ellen frifdjcn Stimmen ben gan3en dag,^)

Die f innif d)en grauen finb il)rcn cftnifdjen Stammesoertüanbten in ber Sanges«

tunft ebenbürtig. Hu^er ben I)od)3eitsrunen (Rune bebeutet finnifd) fo oiel als

£ieb), beren Dortrag i{)nen f)auptfäd)Ii^ obliegt, l\ahen fie gar mand)c (Befänge

3um (Bebraud) bei üerfdjiebenen (Belegenljeiten, unter btnen bie £ieber, roeldie fie

beim ITlaljIen bes Kornes fingen, befonbers merfroürbig unb anmutig finb.^) Die

5rauen ber Kabt)Ien Horbafrifas fingen Diel, fou)oI)I beimtran3e als aud) 3ur

Hrbeit. tDeife unb lEeyt ber meiften flrbeitslieber finb oon Stauen erfonnen.^")

Über bas fabelt] ofte (Bebödjtnis ein3elner 5i^ouen unb tnäbd)en iiahen

Sammler unb ^otfdjer berid)tet ; es erfd)eint baljer !einestöegs als bid)terifd|e

1) tEalDJ, f^anbbud), 267. 2) !)elfcrt bei DIad), Die Ccdio-SIatDcn, 195.

3) tEalDJ, J^anöbud), 309. 4) IDuttfc, Säd)ftfd|e Dolfsfunbc, 322.

5) t^offmann oon SaHersIcbcn, Ruöa, 48,

6) fl. Strauß, Bulgariid)p Doltsötdjtungcn, 103,504.

7) Heus, (Eftmfd)c DoIfsUeöcr, XIII. Dcutfdjc Runöfd|au, XXX, 214, 215.

8) Haft, Die Dolfslieöer öer Citauer, 5.

9) (Eomparctti, Kalevala (öeutfdjc Überf.), 17. Sroei foldjcr £tcöcr 3um ITTat)Ien

bat Sdjröter, Sinnifdje Runen, 119 ff., »eröcutfdjt. Das 3tDeitc öicfer £ie6er ift ooll

fcf)alft)after naiDerSinnIi(i)feit. 10) Fjonotcau, Po6sies pop. de la Kabylie, IIl.
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Übertreibung, toenn eine |(i)iüebifd)cBaIIa6e von einem ITläö^en er3ät)It, bas

fünf 2age lang bem Könige £iebcr üorgefungcn Ijabe.^) (Ein llläbrfjen in ber

beutfdjen Spradjtnfel (Sottfdjce (Krain) rühmte [lä) in bin fcd)3iger 3at)ren

besDorigen3aI)rl5unberts ber Kenntnis oon stoeitjunbcrt £iebern.*) Dic^rauen

von (Bottfd)ee I)aben fid) burd)U)eg als (Ertjalterinnen bes alten ed)ten Polfsliebes

bcroäljrt; joId)e, bie toeit über 100£ieber ausroenbig tonnten, fönten öfter oor.^)

flud) in 5tanfcn toaren foId)e feine Seltenfjcit.^) Stunbenlang fangen bie TTTäb^

dien unb 5^Quen oon ©leoano bei Rom iljre £iebd)en (stornelli) im IDec^feU

gefang.^) Reidje £ieberfd)ä^e erfd)Io^ ber 5oi^fd)ung eine fataIonifd)e $rau,

bie über ein trefflidjes drinncrungsüermögen oerfügte,^) Unter ben roaladji-

fc^en ITtäbd)en gibt es oiele, bie 80 bis 100 £ieber oorfingen fönnen.') (Eine

Bäuerin ber Bretagne u)u^te 200 Dolfslicberausujenbig.*) (Einebulgarifd)e

Bäuerin^) fonnte einem $orfd)er gegen 270 oerfdjiebene (5ebid)te auffagen. Der

Quell ber £ieber erfcfjeint ben bulgarifd)en Sammlern faft unerfd)öpflid), fo gut

ft bort bas£iebergebäd)tnis ber 5rauen.'' ) (Esifterftaunlid),tDeId)eungett)öt)nIid)e

3af)I oon £iebern bejol)rte finnifdje 5i^öucn oft im Kopfe f)aben.^^)

Unter bzn eftnifdjen 5i^Qii^" 9<^^ es berüfjmte Sängerinnen^^), unb von

ber Kreuffe £ifo, H)eld)e bie Hlteften bes je^t lebenben (Befd)Ied)tes nod) fannten,

er3äf)It man, ba^ bei iljrem „Iiebli(^en unb bobenlofen" £iebe ben 3ut)örern bas

J)er3 im £eibe oor IDonne gejubelt unb oor Sd)mer3 gc3ittert liahe. $oId)en

Ijelbtnnen bes £iebes fd)reibt ber Dolfsgefang IDunber 3u, unb ber Dolfslicber

finb nid)t röenige, bie bauon 3u er3äf)Ien roiffen, roie ein fd)Iid)tes £anbmäbd)en

fid) burd) i()re großartige Sangesgabe bas t)er3 eines Surften unb bie Krone

getDonnen f)abe,^^) Die Dolfsüberlieferung auf Si3ilien mclbct, ba^ eine

Sängerin aus bem £anbDoIfe mit einem geiftlid)en (Befang, ben fie fd)uf, ifjren

Bruber oom Blutgerüft rettete/^) fluf Korfifa gab es 5touen, bie roegen tfjrcr

poetifd)en <3aht unb if)rer begeifterten dotenflagen berüfjmt töaren; fo im

1) IDigftröni, Skanska visor, sagor och sägner, 17.

2) Prof. IDacfernell (3eitfd)rift für 6eutfd)es Altertum LI. 199) teilt mit: „6te

BTutter bes Kuratcn3oI)anncsBad)er, bem tDtr basBud) über bie beutfdjeSpradjinfcI

£ufcrn oerbanfen, I)at il)rem Sol\n 264 3um tEeil fcljr lange Oeber in bie 5ebcr ge»

fangen — babei ift bie Sxau 79 3al)re alt unb 17 3a^re oon if)rcr £ieimat entfernt."

3) 3ettfd)rift bes Dereins für üolfsfunbe, IV, 6. A.

4) Ditfurtf), 5ränfifd)e Doüslieber, I1,XXXVI11.

5) U)aiblingcr, TDanberungcn in 3taUcn, 1,277.

6) TUtlä i) 5ontanaIs, Observaciones, 90.

7) Sd)ufter, Über bas tDala(f|ifd)c Oolfslieb, 9.

8) £u3el, Gwerziou Breiz-lzel, 11,555.

9) Rofen, Bulgarifdic üoIfsbid)tungen, 26.

10) Do3on, Chansons popul. bulgares, XIII.

11) domparettt, Kalevala (beutfdje Überf.), 17.

12) Deutfd)e Runbfd)au, XXX, 215.

13) Sietje Abfdinitt: tDirfung bes üolfsgcfanges.
14) pitre, Canti pop. Sicil. II, 377.
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18.3al)t!)unöert ITtartoIa belle pia33oIe, bereit 3mproDifationcn allerorten

bcgeljrt rouröcn.^)

(Ban3 öen ^i^Quen eigen loar bei faft allen Dölfern öer (Erbe bie Klage
um bie Derftorbenen. Hn ber (Erul)e, bie bas £ieb[te (Dater, (Batte, Bruber,

Kinb) birgt, 3U flogen, biefes Dorred)t gebül)rt bem tOeibe bei allen Dölfern ber

(Erbe. 5^^011^" allein fingen nod) Ijeute auf Korfifa Klagelieber, benn nur

[ie bürfen bas $terbe3immer betreten, inbes fid) bie lUänner ftumm unb ernft

in einem benadihaxten Räume auftjalten.')

ad)ter abfd)mtt

Die Cotenklagen

Derftorbene im £iebe 3U beflagen, ift eine uralte Sitte ber ITtenfiijfjeit:

biefe Klage galt als fjeilige Pf lidjt bem Soten gegenüber. Sie finbet firf) fd)on

in ben älteften Seiten unb bei faft allen Dölfern, oon bemn toir näljere Kenntnis

befi^cn.

"Die Ausübung ber tEotcnflage ift überall auf ber (Erbe ben grauen Dor=

bef)alten. Sie allein finb bie Did)terinnen unb Sängerinnen, beren Stimme am
Sarge ocrnommen roirb, bie HTänncr Ijalten fid) fern ober f(f)tDeigen, faUs fie

3ugegen finb.

tDir fdjeiben in ber (EntrDi(fIungsgefd)id)te ber Hotenflage brei beutlid) er«

fennbare Staffeln:

1. bie älteftePeriobe umfaßt b^n Klageruf, aus bem fidj ber Klage»

gefang bilbet. Huf biefer Stufe er!)eben bie bem Derftorbenen nafje*

fteljenben S^c^iien ber Derraanbtfdjaft ben Klagegefang;

2. bie 3roeitePeriobetr)irbgefenn3eid)netburd)bieHusbiIbung beruf s«

mäßiger Klagefrauen;

3. bie britte periobe umfaßt bas Derblaffen unb Derfdjtoinben bes

Klagegefanges.

3n ber älteften periobe, bie ber Stufe ber Haturoölfcr am meiften ent=

fpridjt, bcobad}ten roir 3unäd)ft ben mit urfprünglidjer (Bemalt als Sdjrei ober

Ruf (Itaturlaut) fid) aus ber (Tiefe bes (Bemüts emporringenben S(^mer3ens=

ausbrud. Die Iöud)t bes Hiobcs eines geliebten IDefens Ijat bas Seelenleben ber

Seinigen fo tief oerle^t, ba'Q es feine IDorte finbet, fonbern im plö^lidjen Auf*

fdjrei fid) £uft mad)en mu^. 3n allen (Eotenflagen finben fid) besf)alb fold)e Sd)reie

als erfte Sd)mer3ensäu^erungen ber Klagenben, nennt man bod) auf Korfifa bie

(Eotenflage nod) vocero b.l).(Befd)rei. Sid) ausfd)reien, ben Sd)mer3 oon ber Seele

getoaltfam nad) aujgen entfernen, ift bas erfte Bebürfnis ber Klagenben.

1) (Drcgorootus, Korfifa, 11,33.

2) ITtarcaggi, Les chanls de la mort, 20.

Bödel, PJt)d)oIogie öer Dolfsöidjtung. 2. flufl. 7
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So finbcn toir audi I)ter bzn Ruf als flusgangspunft öes (Befanges; erft

toenn öie £aft bes £ei6cs öurd) öen Ruf crlcid)tert ift, fe^t bas £ieb ein unb

lä^t bie Klage in Ieibenfd)aftlid)e tDorte, oielfac^ oon rl)t)ti)mifd)en Bcroegungcn

begleitet, ausüingcn. So bilbet fid) bas Klagelieb. Diefe ältefte Stufe ift bie

bid)terifd| tDcrtooIIfte, toeil fie ber (Empfinbung unmittelbaren poeti[d)en

Husbrud oerleiljt; bal)er biefc (Befänge, bei benen jebc Klagenbc mit oollfter

Überseugung iljr Beftes im £iebe tat, burd} 5i^ifd)e unb Kraft 3U bm fdjönften

(Erßeugniffen ber Dolfsbidjtung gcl)ören.

Die 3roeite (Entroidlungsftufe fe^t ein tladjlaffen bes bid)terif(^en Per«

mögens in weiteren üoüsfreifen ooraus, bcnn erft toenn bie Stauen ber näd)ften

üertDanbtfdjaft nidjt meljr bie poetifdje Kraft 3um Klagen in fi(^ füf)Ien, toerben

fie bas (Efjrenamt an ber Baljre aus ben f}änben geben unb 5remben überlaffen.

So roirb 3unäd)ft bas frembe Klagetoeib , bas fidj burd) Begabung Ijeroortut,

nur ausl)ilfsröeife neben ben Derroanbten 3ugelaffen; nad) unb nad) rei^t fpäter

bie befolbete Klagefrau, bie bas Klagelieb ttjpifd) ausbilbet unb if)r gangbares

erprobtes Repertoire an Srauerliebern für alle Sterbefälle bcji^t, bie gan3e

£)anbl)abung ber dotenflage an fid). Das Hmt ber Klagefrau toirb ftellentoeife

in berfelben ^Q^^ili^ erblid]. Da^ aber bie rein I)anb toer!smä^ige Aus«

Übung eines Hmtes ftets cerfladjenb roirtt, 3cigt aud) bas allmät)lid)e (Erftarren

ber KIagebid)tung in ben I^änben ber ITtietsujeiber unb bas langfame I}infied)en

unb Hbfterben ber Qiotenflage, bie fid) 3ule^t in allgemeine 5ormeIn ober religiöfe

(Befänge auflöft.

So ctroa ftellt fid) ber (Enttoidlungsgang ber DoIfsmä|igen Siotenflage^)

bar: bei Dölfern, bie fid) glüdlid)er tDeItabgefd)iebenl)eit erfreuen, I)ält fid) bie

erftc periobe länger, Derein3elt bis auf unfere ^Tage, bei anberen toirb fie oer*

I)ältnismä^ig rafd) oon ber 3tDeiten abgelöft, unb bann ift meift au^ ber Verfall

nid)t mel)r fern.

(Es folge nunmet)r einRunbblid über bie Derbreitung, bie (Entu)id»

lungsftufe unb bie BefonberI)eitcn ber (Eotenflage bei foId)en Dölfern, über

beren Klagefitten id) näl)eres^) 3U ermitteln Dermod)te:

Bei bzn {jellenen flagten unb toeinten bie S^Quen am Bette, auf bem ber

£eid)nam balb na<ii bem Ableben aufgebat)rt toar, unter I)eftigen Sd)mer3ens=

betoegungcn. Sd)on Solon^) l)ielt es besl)alb für notioenbig, ben all^u aus»

fd)tDeifenben Sd)mer3ensgebärben burd) gefe^Iid)es Derbot 3U fteuern. Urfprüng»

lid) toaren too^I aud) in fjellas bie grauen ber Dertoanbtfdjaft bie Klagenben,

1) €sgab aud) nod)beiDerfd)ic6cnenDöIfern,3.B.öen (Briedien, eine fcierltdie,

um ein 5rembtDort 3U gebraud)en, otfiaiellctEotenllage für Surften unöoeröientc

Prieftcr unb Krieger. Diefe gel)ört aber ni(i)t 3ur Dolfsmäfeigen I)äuslid)en tEotenflage.

2) flilgenteinc Hngaben über bas Dorfommen oon Sotenllagen, aus benen

fid) lein flares Bilb ergab, f)abe id) unbcrüdfid)tigt gelaffcn.

3) piutard), Solon, 12. 21.
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fpäter bürgerten fid) Klagetoeiber ein, öie beim £ei(f|cn3ug ooranf^ritten unb

fangen.^) £u!tan, öer Spötter oon Samofata, I)at öie (Eotenflagen, toeI(i)e 3U

feiner Seit (2.3at/rlj. n. (It)r.) in öer gried)i[d)enU)eIt nocf) allgemein üblid) toaren,

in 6er [eid)ten Art 6er Hufflärer oon oben Ijerab beroi^clt.^) Seine flusfüljrungen,

6te fid) gegen alle altl)ergebrad)ten Ijellenifdjen tEotenbräudje rirfjten, betoeifen,

6afe mhm öen ^i^Quen 6er üertDanbtfdjaft 6es tEotcn, 6ie an öer £cid|e nur

fdjrien unö toeinten, öie IHutter unö— ein $all, öer fe!)r feiten Dor!ommt ^) — aud)

öer üater aus öcr Sdjar tjeroortretenö in !läglid)em Sone, „inöcm er jeöes lOort

nad) TTlöglidjfeit in öie £änge öetjnt"^), öen eigcntlidjcn Klagegefang er«

f)ob. £ufians oberfIäd)Iid)e Spä^e iE)aben öas unfreimillige Deröienft, öie einsige

Sotenüage (toat)rfd)einIid) in etroos farifierter (Beftalt) aus gried)ifd)er Dolfs»

ort gerettet 3U I)aben. Sie ift an einen 3üngling gerid)tet unö lautet: „0 mein

allerliebftes Kino, fo tjaft öu mid) Unglüdlidjen öenn allein gelaffen, fo bift

öu geftorben unö in öeiner erften Blüte r»or öer Seit öaf)ingerafft rooröcn,

oljne öie t)0^3eitlid)e 5cidel angesünöet, oI)ne Kinöer gc3eugt, otjne Kriegsöienfte

getan, oljne öen Hder gebaut, o!)ne öas fliter erreid)t 3U I)aben. Du roirft nid)t

roicöer fd)tüärmen, nod) öer £icbe öi^ freuen, liebes Kino, nod) mit öeinen

0)efäl)rten beim ITTaljIe öid) beraufd)en."

Hu^ bei anöeren DöHern öes HItertums mu^ öie Sitte, öurd) 5i^auen öie

Soten 3U beüagen, üblid) getoefen fein; fo f)aben fid) auf Begräbnisplä^en öer

(Etrusfer (Braburnen mit flbbilöungen gefunöen^), öie Klagcfsenen öarftellen:

amKopfenöc öcr aufgebat)rten £eid)e ftel)t öas Klagcroeib, öie Ejänöe erfjebenö,

tlagt unö fingt fie, inöes umftel)enöe Stauen fid) 3um 3eid)en öer Trauer öie

^aare raufen.

Die 3uöen liefen fd)on frül)3eitig il)re (Toten öurd) Klagetoeiber beroeinen,

öer propI)et 3eremias (IX, 16) fpicit auf öicfe Sitte an.^)

Urfprünglic^ touröe bei öen Römern^), roie bei oiclen anöeren üölfern,

öie Klage um öen Derftorbenen feitcns öer Si^^iuen öer näd)ftcn Dertoanöt*

fd)aft erhoben: es toarcn öics fd)Iid)tc rl)i)tl)mifd) oorgetragene, oon IDeinen

unö Klagerufen untcrbro d)ene, profaifd)e (Ergüffe. Huf onomatopoetifd)e IDeife

(öem Klange öes IDeinens unö IDimmerns nad)al)menö) I)atte fi^ als Be3eid)=

1) Bcder, (Ef)ari!Ies, bearb. oon (BöII, 111,125— 130.

2) Ttayl TCEvd'ovg. £uctant, Opera ed. Jacobitz, III, 77 ff.

3) Dies tDäre, falls fid) £uf ian nidjt geirrt oöer abfidjtlid) öie Sadjiagc falf(^

bargcftellt I)at, einer öer toentgen $älU, wo ITtänner um t)erftorbene flogen.

4) ö. f). in flagenöem tEonc fingenö norträgt.

5) rrtelufine, 1878, 215. Dennis, Begräbntsplä^c (Etruriens, 198.

6) Über öie Sotenflage bei öen3uöen in fpätercr Seit: tDünfdje, tlcue Beiträge

3ur (Erläuterung öer (Eüangclien, 125. (Brunöt, Die (Erauergebräudje öer f)cbräer, 23.

7) (Eingeljenöe Unterfudjungen f)at H. de la Ville de Mirmont in öer Revue de

Philologie. Bö. XXVI. 1902. 263 ff. unö 334ff. neranftaltet, fie liegen meinen obigen

flusfüfjrungen 3ugrunöc.
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nung öiefer Sotenllage bas XOoit naenia gebilbet.^) Da oielfad) feine DerrDQnbten

Dorijanben, aud) toof)! DercDüiibtc ftd) nid)t sunt Klagen aufgelegt ober begabt

fül)lten, [o bilbetc fid) fpäterfjin bas 3nftitut ber gemieteten Klagefrau, ber

praefica, Ijeraus, ber bie Aufgabe 3ufiel, bie Srauerfeierlid)feit 3U leiten unb

bie Klage um ben tloten, fotoie fein £ob 3U fingen, roäfjrenb bie £eid)e jurüer»

brennung gefütjrt, auf bem Sdjeiterijaufen eingeäfdjert unb bas f)äuflein Der=

glüt)ter (Bebeine gefammelt lourbc.

Da bas Hmt ber praefica ein be3al}ltes roar, fo gcftaltete fid) il)r (Sefang

feljr balb eintönig unb tt}pifd). Die Klageroeiber Ijatten il)re beftimmten , Diel=

fad) altertümlid)en , besl)alb fd)roer Derftänblid)en £itaneien, bie fie med)anifd)

abfangen. Darum fanf bie Hd)tung Dor bem Klagelieb, unb ber Begriff naenia

toarb für bie Römer gleid)bebeutenb mit „oeraltetes Kaubertoelfd) ". Bei ber

geringen Hd)tung, bie bas geiftige Rom allem, röas 3ur DoIfsbid)tung gel)örtc,

erroies, ift es bal)er nid)t oerrounberlid) , ba^ römifdje Did)ter fd)on 3ur Seit

öes Huguftus Deräd)tlid) oon ber naenia fpred)en unb biefen Begriff als gleid)«

artig mit I}ofuspo!us unb unDcrftänbIid)em (Berebe I)infteIIen tonnten. So ge=

riet bie altl)ergebrad)te tEotenflage bei ben Römern früt)3eitig in ini^ad)tung

unb Derfall. Dafe fie nid)t oollftönbig aus ber Übung fam, Dielmet)r in ab--

gelegenen Orten als (Teil eI)rrDÜrbiger Sitte gepflegt tourbe, beroeift il)re Übung

bei bzn romanifd)en Pölfern, befonbers bei ben 3talienern.

Die (Bermanen übten bie Sitte bes Beflagcns ber (Eoten.^) Bei ben Sfan»

binaoiern, bie am beften unb reinften bie Sitten ber Dor3eitbea)al)rten, l)aben

fid) bis in unfere 3eit l)inein Refte biefes alten Braud)es erl)alten. So üben

in ber Umgegenb oon Bergen (HortDegen) bie am fliten fcftl)altenben 3nfel«

berDol)ner, bie fogenannten „Striler", bie ?Eoten!Iage.^) Unter it)nen finbct fid)

nod) ber immer feltener toerbenbe (Bebraud), reid)c Derftorbene burd) be3a!)Ite

Klagefrauen 3u (Brabe geleiten 3U laffen. Diefe fi^en oft in einer Hn3af)I bis

3U ad)t um ben Sarg in einem eigenen Boot. 3I)re Kleibung ift fd)rDar3 mit

roeifeer Kopfbebedung nad) Art ber Honncn. IDenn ber £eid)entat)n langfam unb

feierlid) über bie See bal)ingleitet, oernimmt man tDeitI)in it)rc gebel)nten KIage=

laute. 3ft bas Ufer erreid)t, fo fteigern fid) i{)re Klagen 3U roilbem (Bel)eul unb

fjänberingen. DieIIeid)t ift biefer Braud) ein Überreft uralter Begröbnisfitte.

Um bie mitte bes 1 9. 3at)rf)unberts röoren aud) bei ben fogenannten „3nfel'

fd)rDeben" an ben Küften €ftlanbs nod) allerbings fel)r abgeblaßte (Erinne=

1) Dtcfc Angabe 6cs Scftus ift glaubl)aft, ift öocf) 3. B. öer flusörud ninne»

nannc für töiegenlieb im 3talicntfd)en ebcnfo onomatopoetifd) cntftanöen. Revue
de Philologie. XXVI, 338.

2) Das betoeifen öie 3aI)Irctd)en altbcutfdjen Hamen für Sotcnfläge : ITI ü 11 c n ^ of f

,

De antiquissima poesi chorica, 25. 3u ertDäf)nen ift aud) ©uöruns Auftreten an

öer Bal)re Stgurbs ((BubrunarfDiöa 1, 16).

3) 5crö. Kraufe, Don öer ©ftfec bis 3um Horöfap, 687.
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tungcn an biefe Sitte DorI)anbcn.*) 3n cinjelncn $prad)in[cln beutfdjen Stammes

3. B. in b^n abgelegenen Olern bes J)er3ogtums (Bottfdjee^) in Krain totrb

bcr dotc nod) nad) altem {)er!ommen beflagt.

Bei ben Siebenbürger Sad)fen roar um bielTIitte bes oerfloffenen 3af)r=

Ijunberts bie H^otenüage norf)aIIgcmcine Sitte.^) Das Beilagen ber Derftorbencn

roar „oorsugsroeife Sad)e bes töeiblidjen (Be[d)Ied)ts". Unter bm ?EotenfIagen

ber Sad)fen finb neben oielen tt)pifct)en unb formelfjaften aud) mand)c von bid)te»

rifd^er (Befüfjistiefe unb rüf)rcnber 3nnig!eit: fragen an ben Soten, Klagen um
feinen üerluft, $et)nfud)t banad), mit iljm gemeinsam 3U fterben, (Brü^e an

frütjcr Perftorbene. Befonbers ergreifenb iDirft bas 3cimmern ber ITtütter um
it)re Kinber: „£a^ mir bod) ein 5«nfterd)en im Sarge offen, ba'Q id) bid) an'

guden fann", fleljt bie eine ITIutter, „Hd) mein Kinb, mein Kinb, vok lannft

bu leben im (Budlod) (bes (Brabes) otjne tTtutterbruft?" toetjüagt eine anbere.

„tDic I)at ber Ijimmlifdje üater in meinem (Barten fo eine fd)öne Blume bod)

abpflüden tonnen! (D id) toerbe fie nidjt mel)r fel)en! Das ift ein f)artes, il)r

golbigen £eute it)r!" Das finb lebensroarme, aus tiefftem Ejersen emporfteigenbe

Sd)reie Der3toeifeIter lUutterlicbe.

Kinber beflagen if)re€Itern alfo: „Die golbigen fleißigen £)änbe, fietoerben

ntd)t mef)r für mid) arbeiten. IDie foll bas möglid) fein, ba^ fie oon uns fd)eiben

fonnten?" ober „ITIutter, IKutter, follen wir nun bei fremben tlüren I)erum*

gel)en? IKutter, ITtütter, roem foIIen ojir nun unfer (Elenb flagen? Ruft aud)

mid)! (Erbarmet eud) unfer! Rul)t root)! in eurer neuen Stube ot)ne5enfter! Seib

bebanft, toeil il)r uns gro^ge3ogen I)abt."**)

SoId)e Klagen, urfprünglid) nur in rt)t)tt)mifd) beroegter profa I)albgcfungen

Dorgetragen, gccoinnen fd)Iie^Iid) Reim unb XDeife, unb mand)e oon il)nen roerben

als Polfslicber toeitergetragen.

tüenn bei ben Siebenbürger Sad)fen fi^ bie $rauen ber Dertoanbtfdjaft

nid)t 3ur Klage begabt füt)Ien, fo laffen fie fid) burd) ein Klagetoeib ocrtreten.^)

ITtand)e oon biefen Berufsflagefrauen finb befannt bafür, ba^ fie „fd)ön Hagen ";

il)re I)albfingenb re3itierten Klagen entl)alten bid)terifd) fd)önc Stellungen unb

IDenbungen. J)ier ein Beifpiel: ein Kinb (IHaio) roirb 3um $riebI)of getragen,

ber £eid)en3ug !ommt am f)aufe ber (Bro^cltern oorüber, töo bie oerftorbene

Kleine oft fjingegangen ift, gefpielt unb (Befd)en!e erljalten l)at. Da erl)ebt bas

KlagetDeib plöpd) feine Stimme unb fd)reit: „Stet) ftill, ITtaio! ftel)ftill, bubift

\a niemals bei beiner (Brofemutter £)aus Dorübcrgegangen; fomm I)erein! !omm

1) Ru^tDurm, €tbofolfe, 11,91 2) Fjauffen, ©ottfdiee, 88.

3) (5 S(i)uIIer, DolfstümIid)er©IaubcunöBraud)bei(EoöunöBegräbms, II,27ff.

4) Beiträge 3ur $ie6elungs= unö Dolfsfunbe bei ben Stebenbürger Sadjfen, 103.

5) (Beorg SdiuIIer, üoIfstümlid)er (DIaube unö Braud), 11,29, bestoetfelt bas

DortomTiien be3a!)lter Klageroeiber bei ben Siebenbürger Sad)fen, toäl^renö Sdjufter,

Sicbenbürgifd)'Säd)fifd)e Dolfsliebcr, 457ff., iljr (Erfdjeinen nadjtDcift.
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herein! fie gibt bir TXlÜä), ftc gibt bir ®b|t, fie l)at bi^ ja niemals unbefd)cn!t

gelaffcn. IDorum toillft bu nid)t mefjr 3U beincr (Bro^muttcr !ommen? IDas

I)at fie bir 3uleib getan? Ke^r um! Kc^r um!"

Bei ben Deutfdjen bes ungarifdjen Berglanbes Ijat fid) Dcrein3elt bic

Sitte ber Hotenüage betDal)rt. Das Klagelieb, bas eine ITtutter iljrem toten

£iebling fang, lautet^):

fld) engala mains, linn matns!

Du fdjSna plüm maino!

fllla plüm fain ufgapluct!

Unt njc tu pift mt' c 3ugapluct!

fld} tu maV göt, mai' göt, mat' göt!

3n feiner UnbeI)oIfen!)eit toirft biefes (Beftammel eines blutenben IKutterljersens

boppelt erfd)ütternb.")

3m Deutfd)en Rei(^e bürfte I)eute tx)oI)I nirgenbs meljr eine Spur ber

Sotenüage nadEjtoeisbar fein. Die Sitte roar aber in alten leiten aud) Ijicr Dor=

Rauben. Betoeife bafür finben fid) nod) im 15., ja Derein3elt nod) im 18.3aT)r»

Ijunbert. 3n alten nürnberger PoIi3eiorbnungen bes 15.3al)rl)unberts^) toirb

ertDÖ^nt , ba^ 5i^ciucn „ auf ben (Bräbern fa^en " unb „ (Befd|rei auf btn (Bräbern

"

erI)oben. Diefe Refte alter (Eotenflagen ujurben bamals abgefd)afft/) 3n ben

3tt>an3iger 3al)ten bes oergongenen 3at)rl)unberts beftanb nod) in ber (Ber ai»

fdjen (Begenb ber Braud), ba^ am Sarge in befonberer lEradjt bie „£eid)en=

to cib er" crfd)ienen.^) Sie begannen 3uerft ein bumpfes Stöljnen unb leifes Klagen,

bas fid) enblid) bis 3U lautem Ijeulen unb Sd)reien fteigerte. Dabei 3er!ra^ten

fie fi(^ bas Hntli^, 3errauften iljre Jjaare unb rDäl3ten fid) am Boben, fangen

aisbann eine £itanei unb 3um Sd)Iu^ einen dotengefang.")

1) flufgescidjnct in öer Umgegenö oon Deutfd)«: Proben: K. 3-Sc{)röcr, Derfud)

einer Dorftellung öer öcutfdjen lHunöarten öcs ungarifd)cn Bcrglanöes, 180.

2) (Eine äF)nIid)c Klage einer ITtutter, ebenfalls aus öem öeutfd)»ungarifd)en

Berglanbe, ftel)t beiSirmenid), ©crmaniens Dölferftimmcn , 111,630; eine anbete

„Beflagung" einer IHutter aus 6er Ileilrer (5efpanfd)aft (Ungarn) inSrommanns
Deulfdjen IKunöartcn, VI, 248. 3) B a a ö er , nürnberger poliseiorbnungen, 67, 1 1 1

.

4) fln alte tEotenüagen erinnert oielleidjt aud) ber im Älgäu Dor!ommenöe

flusörud „Klagleute" für £eiötragen6e; bef. aud) „Klage, Klagcßeit" für tErauer^

frift. Reifer, Sagen, (Bebräud)e unb Sprid)tDörter bes fligäus, 11,308.

5) Köhler, Dolfsbraud) im Dogtlanbc, 255. 3n einer fübbeutfd)en älteren

(cor 1808 aufge3eid)neten) Cesart bes öolfsliebes com oertDunbeten Knaben ruft bic

Braut bes Quoten:

IDo Irieg' id) nun stoei £eibfräulein.
Die mein 5einsliebd)en 3U (Brabe roein'n?

flud) I)ier liegt eine allerbings ftar! certoifdjte (Erinnerung an bie alte Sitte cor. (Erl=

Böl)me, £tebcrl)ort, 1,344.

6) £eibcr ift über biefc Sitte nid)t mel)r überliefert, es läfet fid) besl)alb bielHög»

Iid)feit nid)t gänslid) oon ber£)anb roeifen, ba^ biefer Braud) forbifd)enUrfprungs

geroefen ift.
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Bei öen (Engl änbcm mu^ bic Sitte ber lEotenÜagcn fd)on früt) Dcrfc^tounbcn

fein, nur oereinselt liahzn fid| bis in bie Seit ber Königin (Elifabetl) Spuren

erljalten, fo 3.B. in einigen Dörfern ber ©raffdjaft i:}or!ft)ire, mo „beftimmte

grauen " (roaljrf^einlid) Klagenjeiber) an ber £eid|e üerftorbener ein Klagelieb

fangen.^) £änger tjaben fid) bei b^n Sdjotten unb 3ren bie Sotcnflagen ertjalten.

3n Sci)ot tl an b crüang nod) ums 3al)r 1759 bie Klage um bie Soten, an ber

Baljre tourbe ber „coranich" angeftimmt, ber eine Hufsäljlung ber (Eaten bes

üerblicEjenen unb feiner Dorfa!)ren ent!)ielt.^) Beiben3rlänbern gab es neben

freitoilligen , bid)terifd) h^QahUn grauen 3ur Übernaljme ber (Eotenflage fdjon

im Anfang bes 1 7. 3a^tl)unberts besage Klagefrauen, toeldje beim Begräbnis

bem Sarge folgten, in fingenbem done S^mersensruf e ausftie^en. Damals

toar felbft in Dublin nod) bie tlotenllage allgemein üblid). 3m 18.3cil)rl)unbert

Derlor fid) biefc Sitte meljr unb me!)r
,
fie foll feit ber Utittc bes 1 9. 3al)tl)unbcrts

gan3 abgetommcn fein. Die Hotenüage tourbe Caoine genannt^), fie tourbe

meift improoifiert, ent!)ielt Hnreben unb fragen an btn (Entfeelten: toarum er

gcftorben fei ufto., ein £ob feiner perfon unb feines Befi^es. Had) Sd)Iuö einer

Stroplje ftie^ bie Dorfängerin unbDi^terin einenSdjmersensfdjrei aus, bcn

bie flntoefenben im (It)ore toieberljoltcn. f^atte ber Sote bur^ (Betoalt gecnbet,

bann crf)ob bie Sängerin i^rc Stimme 3U lauter, Ieibenfd)aftltd)cr Auflage unb

ftiefe fd)rille üertDÜnf(^ungen gegen feinen tTtörbcr aus: „ITtöge bas£id)t beiner

Hugen erlöfdjen, BTörbcr, ba^ bu nid)t mel)r fd)auen !annft, toos bir lieb unb

teuer ift. ITtöge (Bras auf beiner Sure toadjfen! IHögeft bu in nidjts 3erf(^mel3en

roie ber Sdjnee im 5rüf)Iing! ITTöge bein eigenes Sleifd^ unb Blut fi^ toiber bid|

erljeben unb ber fü^efte (Eranf fi^ für bid) in Bitterfeit oertoanbeln. Sterben

follft bu einfam unb ocrlaffen, fein priefter reidje bir (Eroftin beiner Sterbeftunbc!"

So erf^allen bie toudjtigen büftercn $Iüd)C ber irif djen Sängerin. DieSu»

^örcr aber antroorten im dljor auf jcbe Dertoünfdjung mit flmcn!

Unter ben romanifdjen Dölfern t)at fid) bie Hiotenflage überoll naä:^-'

toeifen laffen unb lebt fie I)eute nod) oielfad) bei üölfern biefer Raffe fort:

3mUnterengabin beftanb ber Braud) eigens beftellter Klageroeiber nod)

bis in unfere Qiage f)inein.*)

3nlDeIfd)tiroI fommen getoerbsmä^ige Klagetoeiber no(^ in bemSeffiner

5ale oor, fie f)ei^en pianzotti (oon piangere, toeinen).^)

1) ICIjoms, Anecdotes and traditions,88ff. 3ettf(f|rtft öes üerctnsfür üolf?«

funöe, XII, 115. inartinengo»€cfaresco, Essays in the study offolksongs, 366.

2) Sranctsque ITTidjcI, Le pays Basque, 280.

3) Branö, Populär antiquities of Great-Britain ed. Hazlitt, II, 186. Das Bud)

von J)aII, Ireland, its scenery, character etc., bas über öic irifd)cn Cotenflagcn

na(f)rtd)ten cntfjalten foll, cermodjtc td) nid)t aufsufinbcn.

4) flifons oon S^ugt, Die Dolfslieöer 6cs (Engaöin, 38.

5) Cfjnftian Sdjneller, ITtärdien unö Sagen aus tDälfdjttroI. 3nnsbru(f 1867.

S. 242.
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3n 5^<3"frei^, u)0 3U Hnfang öcs 17. 3at)rl)unbcrts Klagefraucn bei Be»

gräbniffen Ijäufig roaren^), I)aben fid) in öer (Bascogne aud) tEotenflagen (Critz

d'enterromentz) er!)alten.^) (Es finb bas Ieibenfd)aftlid)e$d)reie, oft meljrfad)

töieberI)oIt, ba3U)i[d)en Si^ag^n an ben üerftorbcnen, £obfprüd)e auf iljn, unb

IDeI)flagen reimlos, re3itatiDif(i) in unregelmäßigen Stropljen unb mit Unter»

bredjungen oorgetragen. 5rüt)er toaren in ber (Bascogne biefe Klagen fcl^r tjäufig,

jc^t finb fie im Derfdjroinben. fln bm Klagen beteiligten fid) nur ^i^auen, fic

toetjtlagten auf bem U)cge 3um5nebl)of unb bis 3ur Beftattung. 3nPiDarais

finb biefe Klagerufe nod) in Übung.^) 3n Bearn toaren ebenfalls Sotenflagen

üblid), rocId)c „Aürosts"^) genannt tuurben; eine foI(^e Klage, bie ITtarie, mit

bem 3unamen „bie XDeiße", eine berütjmte Sängerin oon „Aürosts", üor bem

Begräbnis einer 5rau fang, beren (Efjemann bes ITTorbes an ber tloten Der»

bäd)tig roar, ift er!) alten. Siegleid)t an £eibenfd)aftlid)!eit ben !orfifd)en voceri:

Hnflagen gegen ben Sdjulbigen, (Brüße an oorangegangene üerftorbcne toedjfeln

mit Ijeftigen Ausrufen unb beroegten Si^QQ^n.^)

3m italienifd)en Sprad)gebiete ^') Ijat fid) ber Braud) ber Hiotenflagc feit

ben Seiten ber Römer, bas ITtittelaltcr Ijinburd), erljalten, obu)oI)I Kird)en!on3iIe

im 3at)re 1298 unb 1326 bie „Lamentatrices unb Cantatrices" mit Derbot

unb (Eyfommunifation belegten. Sogar in Rom felbft roar es im 1 3. 2oi}V*

I)unbert allgemein üblid) , be3al)lte Klagefrauen, u)eId)e„computatrici" I)ie6en,

3ur Beftattung 3U3U3ie!)cn. (Ein (rt)ronift, ber ums 3al)r 1213 fd)rieb, Bon»

compagni, berid)tet: „LaComputatrice or siede composta od ora sta prona

in ginocchio co' capelli scarmigliati, e presso il cadavere comincia a fare

in variabil tuono la filastrocca degli elogi, e sempre verso la chiusa con

piagnolosa voce caccia fuori un „Oh!" o un „Ih!". E allora tutti gli astanti

le fanno coro di flebili strida." Die Hrt ber tlotenflage toar bemnad) im

toefentlidjen biefelbe, toie fiel)eute nod) auf Korfifa geübt toirb: eine üorfängerin,

beren Klage burd) IDel)erufe bes (It)ores refrainartig unterbrod)en toirb.

3n unferen Sagen ift bie Sitte bes Betlagens ber ?Eoten in 3talien ftar!

3urüdgegangen. Hußer in Korfifa unb Seilen ber 3nfel Sarbinien finbet fid) ber

Braud) nod) auf Si3ilien (befonbers in ber Proüin3 UTeffina) unb Derein3elt in

Kampanien, Hpulien unb Kalabrien.

3n S. (Biugliano, einer etma 3toeiStunbenüonHeapeI entfernten Stabt Kam»
paniens, l)atfid) bie Sitte ber Sotenflagen erbalten.^) flm Begräbnistage toirb

!) Das bctDcifen öie Derfc Scarrons:
Ne vous mSlez donc plus du metier de rieuse,

Frequentez les convois et devenez pleureuse!

2) 3ea"=5rancoisBIa6e, Poesies populaires de laOascogne, l,Xniunö212ff.

3) (Ebenöa 111,420. 4) Ampere, Instructions, 52, fd)reibt aürost.

5) Ratl)cr^ in Revue des deux mondes, XXXVIII, 1862. 337,338.

6) Kubier i, Storia della poesia popolare italiana, 130.

7) Zxtbe, fjeiöentum, IV, 413.
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bcr Sotc am Eingang öes {}au[cs auf einen Katafalf gelegt, um ben Dcrtnanötc

unö Befannte fid) fdjaren. Die 5rauen mit aufgelöften J^aaren finöen fid) 3ur Klage

ein. IDäljrenb öes (Belöutes bcr (Blöden finbet bie tEotcnflage ftatt, toobei ber

€t)or ber Umfteljenben IDeljerufe ertönen lä^t.

3nKaIabrien^) ift ber (Bebraud) ber Sotenüage ebenfalls lebenbig geblie=

ben, man nennt bie Klageweiber bort piagnoni, reputatrici ober chiangituri"),

U)x £ieb, oft in 5orm eines Dialogs, Ijei^t ripetu, aud) u)ol)I tribolo. (Ergreifenb

ift eine !alabrifd)e KIagef3ene in einem Hirauerfjaufe. 3ft ein tjerüorragenbes

(Blieb ber ^antilte, etioa ber i}ausl)err, geftorben, fo Iöfd)t man naä) antifer

Sitte basJ)crbfeuer, üerroanbte unb Had)barn !ommen, (Befdjrei erfüllt bas

I)aus, bie IDitroe umfaßt bm £eid)nam itjres toten ITtannes, reifet fid) bas fjaar

aus unb 3er!ra^t fid) bietDangen. 3mtrrauert)au[e erfd)einen bann bie Klage»

toeiber, mit benen bie ID i t u) c Q^otenflagen oft gemeinfam anftimmt. Diele bcr

Klagelieber finb altüberliefert. Die flagenben grauen ftet)en bidjt um bas

£ager bes (Toten, beffen 5üfee 3ur tlür gerid)tet finb, bie tcilneljmenbcn ITTänner

bagegcn ftetjen, in ITtäntel geljüllt, abfeits, ftumm, benn für fie siemt fid)

bie Klage nid) t. Bei Sonnenuntergang oerftummt bas 3animern, benn man

fagt in Kalabrien, ba^ in foId)er ITad)t ber „Dämon" fid) nal)t, um fid) an

bem Sd)mer3 ber Ijintcrbliebenen 3U ergoßen.

Die dotcnüagen muffen frü{)er in3talien tDcitDerbreitet gcroefen fein, bmn

felbft in(DberitaIien finben fid) il)re Spuren. Hus ^errara ift ein Brud)=

ftüd einer tEotenüage überliefert, bas nur nod) bie tt)pifd)en Etagen an ben

Derftorbenen, marum er geftorben fei, ba er bod) reid)Iid) 3U leben t)ätte, ent-

f)ält. 3n ber Dor3cit töurbc alfo aud) I)icr ber alten Sitte gef)ulbigt.^)

3m (Begenfa^ 3um 5eftlanbc liahen bie italienifd) fprcd)enben 3nfeIbea)ot)ner

auf Korfifa, Sarbinien unb Sisilien an ber Sitte ber tEotenüage läi} fcft=

get)alten.

ftuf Kor fi!at)atgerabebieferBraud)^)tDegen ber bort DonaItersl)cr geübten

BIutrad)c (Vendetta) einen (Einfluß auf basDoüsIeben erlangt, u)iefonftnirgenbu)o.

Korfifa^) fte!)t I)eutc nod) im Banne ber 3!oten!Iage unb ber BIutrad)e.

Allen Bemüt)ungcn 3um Sro^ ift bie E)errfd)af t biefer alten Dolfsfitten nod) nid)t

gebrod)en, fie wut^dn 3U tief im (El)arafter ber (EinrDol)ner unb in il)ren alt«

überlieferten Hnfd)auungen.

„IDenn ber ^ob eingetreten ift", berid)tet (Bregorooius-), „beten bie um
bas (Totenbett ftel)enben Dertoanbten ben Rofenfrans, bann er!)eben fie ein

1) tEreöe, E)eiöentum, IV, 415. 2) Archiv io per lo studio delle Iradiz. pop.

XII, 54. 3) 5erraro, Canti pop. di Ferrara, 33.

4) vocero, compito, ballata, bucerala genannt: 5ec, Voceri, 57.

5) oroei flbbilöungen flagenöer ! r | i f d] e r 5raucn bringt öie 3eitfd)r. lU e I u [ t n e

1878, 50, 122. S. 50 ftellt öie Klage bei natüiltd)em Hbleben, S. 122 bei einem ITToröe bar.

6) (bregoroDius, Korfüa, 11,29, ogl. tEommafeo, Canti pop., 11,182.
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KIagcgcfd)rct (grido). Die £cid)e toirb nun auf einen tEifd) an bic IDanb gc»

legt, roeldjer „bie Hola" genannt ujirb. Das f}aupt bes tloten liegt auf einem

Kopffiffen unb trägt eine Kappe. 3[t's ein junges ITIäbdjen, fo 3iet)t man i^m

ein meines £eid)ent)emb an unb be!rän3t bie Sote mit Blumen; ift's eine $xan,

fo trägt fie in ber Regel ein buntes Kleib, eine (Breifin ein f(f)tx)ar3es, ber ITtann

liegt im £eid)enl)emb, ben Kopf mit ber p^Tt)gifcl)en tlTü^c bebedt, ba, von

Klagenben umgeben.

Hn ber tlola toirb geioadjt unb geüagt, oft bie gan3C Hadjt Ijinburd), unb

es brennt ein 5euer. Die „ grofee " Klage aber erljebt man erft am 5^ül)morgcn

Dor bem £eid)cnbegängniffe, toenn ber Sote in ben Sarg gelegt toirb, unb el)e

bic n:otcnbruberfd)aft antritt, um bie Baljre auf3ut)eben. 3um £eid)cnbegäng=

niffc fommcn aus ben Dörfern ber Umgegenb ^i^^unbe unb Dcrioanbtc. Diefe

I)erbeifommenbe Sdjar I)ei^t „corteo" ((Beicite) ober bie scirrata, ein IDort,

toeId)es unferem beutfd)en „Sdjar" ätjnlid) flingt, beffen Urfprung aber !aum

3U ermitteln ift. (Eine Si^Qii» u^ö bies ift immer bie Didjterin ober Sän=

gerin, fü^rt einen (Eljor ber Klagetoeiber. TITan fagt in Korfifa: „andare alla

scirrata", toenn bie tDeiber im 3uge nad) bem £eid)enl)aufe gefjen; ift ber

Sote ein (Erf(^Iagener, fo fagt man: „andare alla gridata", b. ^. 3um (Beljeule

geljen.^) Sobalb ber dljor in bas t)aus tritt, begrüben bie Klageroeiber bic

£eibtragcnbe, fei es bietDittoe, bicTTTutter ober $d|toefter, unb fie neigen Kopf

an Kopf tool)I eine Ijalbe TKinute lang. Dann labet ein IDeib ber trauernbcn

5amilic bie 3ufammcngefommenen 3um Klagen ein. Sie mad)en um bie Sola

einen Kreis, ben cerchio ober caracollo (caracölu) "), unb frfjroingen \i6)

Ijeulcnb um ben (Eotcn, ben Kreis löfenb unb toieber fd)Iie^enb, immer mit Klagen

ruf unb bm toilbeften 3cid)en bes 3ammers.

nid)t überall finb biefe Pantomimen gleid). flu Dielen Orten finb fie übet=

^aupt bur(^ bie 3eit oerbröngt, an anbcren finb fie gemilbert^), in ben Bergen, tief

im 3nnern, 3umal im Hiolo, beftetjen fie in ifjrer alt^eibnifd)cn Kraft unb glcid)cn

bentEotentän3en Sarbiniens. 3{)re bramatif^e £ebenbigfeit unb toütenbe (Et»

ftafe ift erfd)ütternb unb grauenooll. (Es finb nur tDeiber, toeId)e tansen''),

flogen unb fingen. Die I}aarc aufgelöft, fo ba^ fie um bie Bruft fliegen, bic

Hugen doII fprüfjenben ^euers, bie fd)toar3en TTTäntel flatternb, fo fdjtoingcn

fie fid) f)erum, ftofecn ein Klagcgefjcul aus, f(^Iagcn bic fladjen J^änbc 3U=

fammcn, fd)Iagen fid) bie Brüftc, raufen fid) an benf)aax(in, tocincn, fd)Iud)3cn,

1) See, Voceri, 61.

2) Grande falemi lu cieciu, E majö lu caracölu, ruft eine Dcrroanbtc in i^rem

vocero um bm toten Dctter. 5ec, Voceri, 196.

3) Had) (Drtoli, Voceri, VIII, finöet öic Klage an öer Ztiäit junger ITTäbc^cn

auf 6em pia^e oor öer £}austür ftatt.

4) Destjalb Ijcifet öie tEotenllagc aud) in einigen tEeilen Korfifas ballata. Profper
IHerimee, Voyage, 197.
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tDcrfen \\di an btx tlola nieber, beftrcuen fid) mit Staub — bann fd)rDcigt bas

K[agcgel)eul, unb biefc 5i^auen fi^cn nun [tili auf bcmBobcn bcr lEotcnfammer,

tiefausatmenb , fid) beruljigenb." — 3urDciIen tDäljrt bic Qlotcnllage metjrcrc

Sage, fie toirb fortgefe^t bis 3ur Beerbigung.

Der 3nt)alt ber voceri felbft lä^t fid) in 3roei (Bruppen fdjeiben, je nad)=

bem ber (Tote eines frieblid)en ober geroaltfamen tEobes Derblid)en ift. (Be«

fange erfterer Hrt finb gefütjlsrci^er unb milber. Stoar fd)Iägt aud) I)ier bic

£eibenfd)aft bisroeilen flammenb empor, ein^Iud) entringt fid) bem ITIunbc ber

Sängerin, bod) balb löft [lÖ) i^r erregtes (5emüt roieber in toeidje Klage auf.

tHeift fingt bicIlXutter ber Sodjter, bie 5teunbin ber 5i^eunbin, bie (Battin bem

<Bemaf)I bas Hlotcnlieb , bo(^ finb au(^ $älk befannt, voo einem beliebten (Beift=

lidjen ein Beid)tfinb ben vocero anftimmte.^)

ITTitunter rebet bic Sängerin ben H^oten an, als lebe er nodj, fragt il)n,

töorum er fie unb feine £ieben oerlaffen toolle, ob es ifjm an ettoas gemangelt

Ijabe. DorrourfsDoII beflagt fie, ba'Q er fie nun allein laffe unb rocgsielje. Da
er nun aber ni^t bleiben tDoIIe, fo möge er toenigftens einen Brief mitneljmcn

an Dorangegangene üerftorbene, bamit biefe Hadjridjt empfingen, roie es ber

Familie ge!)e.^) Die S^<^'^ r>erfi(^ert bem (Batten, ba^ fie iljr £eben lang nur

TtO{^ f(^iDar3C Kleiber tragen unb um ifjn trauern roerbe, um iljn, ber fü^er

als Ijonig, beffer als Brot gecoefen fei.^)

®ft roe(^feIn mel^rere $rauen bei ben Klagcgefängen ab'^), geben ber flagenbcn

ITIutter HnttDort, fud)en fie 3U tröften:

^rodnc öcine CErönen

Unö bcruf)tge öcincn Scfjtncrs:

3n ber Krone öcr Ijctiigen 3un9frau
5eI)Ite nod) eine Blume,

©Ott fd)tdte einen (Engel,

Sie 3u pflüdcn in öiefem f)aufe.

^aft alle Klagelieber toerben improoifiert, ber Sd^mers madjt felbft einfad)e

5raucn 3U Didjterinnen. Diefes Stegreiffingen toirb babur(^ nod) erleid)tert, ba^

Diele Sotenüagen Don HTunb 3U ITlunb gel)en unb als Dollslieber gefungen

toerben.^)

tOeit Ieibenfd)aftli^er, tDaI)re Rad)elieber finb bie voceri ber 5rauen an

öer £ci(^e ermorbeter DertDanbter. „3d) f)abc Dürft naä) Blut!" f(^reit eine

Sd)roefter, ber man ben Bruber tötete, „mid) I)ungert na^ TlTorb!" 3I)r gan3es

Sinnen ift Rad)c. „Rei^t ben RXörbern bie (Eingetoeibe unb (Bebärme aus unb

tDcrft fie ben Dögcin 3um Sra^e ^in!" 3I)r einsiges (Bebet 3U (Bott unb ben

1) ©rtolt, Les Voceri de l'ile de Corse, 108.

2) See, Voceri, 190. (Brtolt, 93.

3) Utertmee, Voyage en Corse, 221.

4) (Drtoli, 35, 48, 120, 128. See, 183, 168, 166, 150ff., 134.

5) ©regoroDtus, Korfifa, II, 33ff.
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Ejeiligcn gilt ber Radje an bm Sdjulbigen: „mögen fic ausgerottet toerbcn unb

ttjre ganse fjobe oerlieren!" „(Ergreift b^n IHörber, i(^ Ijahe I)unger nad) feinem

J}er3cn!" ruft eine Htutter, bcr man bm erfdjoffenen Soljn f)eimbrad)te, „bringt

mir feine (Eingecoeibe, ba^ id) fie ben Raben t)inroerfe, rei^t iljm bie Hugen

aus, fie liah^n auf mein Kinb gesielt!"^) Umfonft matjnt eine alte $xau 3ur

t)er3eil)ung um bes I^eilanbs löillen,^) „£ieber auf bie Saufe als auf bie Rad)c

oersidjten", ruft il)r bas oersraeifelte IDeib entgegen.^) Die lOut ber im J^erßen

getroffenen 5i^"uen gel)t fo toeit, ba'Q fie fid) felbft betoaffnen, um Radje ju

üben: „Don unferem 3a!)lreid)en Stamme", ruft eine Sdjroefter an ber Baljrc

bes I)ingefd)Iad)teten Brubers, „bin idq allein übrig, arm, IDaife unb nodj

gan3 jung, aber um bid) 3U räd)en, fei unbeforgt, bin id) allein genug." Sie

fauft eine piftole. HIs matjnenbes (Erinnerungs3eid)en I^ebt bie Sd)rDefter bas

blutige, befdjmu^tc £)emb bes ermorbeten Brubers auf, breimal am Sage pre^t

fie es ans J)er3, bamit fic bes tDerfes ber Rad)e nidjt oergeffe:^)

5euer! S^uer! of)ne ©naöe
fluf btc ©rofeen, auf bie Kleinen,

Sd)aöet nid]ts! felbft auf öie 5rciucn!

Reife' if)nen allen bie (Eingeroeibe Ijeraus!^)

(Es ift !ein IDunber, ba'Q bie Kräfte ber bis 3ur t)öd)ften IDut entflammten Sängerin

bei biefem Sd)rei oerfagen unb fie oI)nmäd)tig wehen ber £eid)e l)infin!t.^)

3f)rem Rad)efd)rei toirb über !ur3 ober lang ein neuer BTorb folgen, biefer

ent3Ünbet roieber im fjex^en eines anberen IDeibes einen neuen vocero mit allem

Ijeifjen Perlangen nadj Rad)e, unb fo 3iel)t fid) bie Vendetta toie ein Blutftrom

unaufl)örlid) burd) bie 3a^i^I)unberte f orfifdjer (5efd)id)te, „Sorgt bafür, ba^

roir nid)t bie einsigen finb, bie SrauerÜeiber tragen"'), ruft bie Sdjroefter eines

(Ermorbeten if)ren Brübern 3U. Die ITtatjnung roirb nur 3U bolb befolgt — unb

bie Srauer um bie (Dpfer ber Radje erftirbt bes!)alb auf Korfifa niemals.

Auf ber 3nfel Sarbinien^) roar einft ber Braud) ber tEotenflage, bie man

attitido nannte, bei t)od) unb niebrig üblid). Starb jemanb, fo !amen alle 5rauen

ber nad)barfd)aft freiroillig in Srauergetoänbern mit einem tDeißen Safdien»

tud)c in ber ^anb im f^aufe bes üerblid)enen 3ufammen. Um ben Sarg gefdjart,

fangen fic (oiclfad) aud) ftatt il)rer Klagcroeibcr, prefiche, aud) tDol)I piagnoni

ober attitadoras genannt) improüifierte Klagelieber. (Eine nad) ber anberen

trug einige Sä^e cor, beren jeber mit einem refrainartigen Sd)m er 3 ensfd)r ei

fd)Ioö^), ben bie flnrocfenben unter Seufscn unbStöI)nen tDieberI)olten. So fang

1) (DrtoIi,275. 2) $ec.l07. 3) (Ebcnba 105.

4) (Drtoli, Voceri, 178, 169, 166, 159, 192.

5) ä{}nlid) 5ec,lll. 6)5ee,112.
7) nXarcaggi, Les chants de la mort,257.

8) BouIIier, Le dialecte et les chants populaires de la Sardaigne, 23.

9) Vedeste iersera che la prefica improvisatrice termina le sue strofe escla-

mando: ahi! ahi! ahi! fagt Bresciani, De! costumi dell' isola di Sardegna, II, 257.
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an 6er £cid)c eines getüijfen Simone JL^bb^ ein Klagctoeib^): „£afet uns flogen,

flogen, bafe Simon tEeöbe geftorben ift, ber ITtann, ber bcn Hrmen ein üater

iDor, er, ber redjte Hrm ber Dorfe!)ung, ber roie eine (Eidje im Sturm unter

feinen $d)u^ [tb^n (Elenben unb Bebrücftcn aufnaljm." Ejier fielen bie anmefenben

grauen ein: „fld), ad) Simon ^ebbe ift tot!" Dann fuljr bas Klageroeib fort:

„(Er ift geftorben, toie bas 5euer unter ber Hfd)e oerglimmt, vok eine £ampe,

bie fein (DI mefjr l)at, roie bas Sageslidjt beim Hoc UTarialäuten erlifd)t", unb

toieber fd)Iud)3te ber dfjor ben Refrain. Die alte Sitte rourbe Dor einigen 3cil)r=

3el)nten feitens ber (Beiftlid)feit f)eftig befämpft unb jebe, bie einen Klagegefang

anftimmte, mit bem Kir(^enbann bebroljt.^)

(Einselne biefer farbinifd)en Klagegefänge Ijaben ftr o p l)
i f d) e (Einteilung, bie

mit einem refrainartigen Husruf fd)Iie^t ober aucf) mit einem foI(^en Seufser

beginnt.^) 5ragen an bm Hoten, tDeljrufe erfd)allen, bas ganse Regifter ber

Se[)nfud)t, Derßtoeiflung unb £iebc roirb in biefen Klagegefängen gesogen, nur

ein don fef)It faft ganß, ber auf Korfifa fo mädjtig ergriff: ber Scf)rei nad)

Radje, Die attitidos ber farbinifd)en 5i^ouen finb tocidjer als bie voceri itjrer

forfifdjen Sanges= unb £eibensgenoffinnen. ^i^üfjer mag rooI)I aud) auf Sarbinicn

ber Radjegefang erflungen fein, je^t ift er oerftummt.'*)

3mDiftrift rtonlTIobica auf Sisilien Ijat bie je^t allerbings im Sdjtoinben

begriffene Sitte ber tEotenflage fid) lebenbig erljalten.^) 51^011^" ^^^ Derroanbt»

fd)aft unb Befanntfd|aft erljeben brei €age lang bie lEotenflage (späranu 11

vuci), fto^en erfd)ütternbe Sd|reic aus, tDÖljrenb in ben paufen bie 5^^111^*^

ber Pertoanbtfdjaft oon Seit 3U Seit abtoedjfelnb bie lEugenben bes feiig t)er=

fd)iebenen preifen. ^i^üljer roaren auf Sißilien Klagetoeiber üblid), roeldje repu-

tatrici fjie^en.^)

3n Portugal toar bie Sitte, ba^ Klagefrauen (choradeiras, aud) carpi-

deiras genannt) Derftorbene betrauerten, in alten Seiten fef)r üblid). 3m 1 5.3al)rs

f)unbert beseugt fie ber beutfd)c Reifebegleiter eines böl)mifd)en Ritters, ber

Portugal bereifte. '') Q!ro^ bes IDiberftanbes ber (Beiftlid)feit, bie in (Erlaffen

1) 5e>^raro, canti pop. in dial. Logudorese, 205. Die Klagcroeiber erljalten

als £of)n ©etreiöe ober £}üIfenfrü(J)te
,
Se^raro, I.e., 234. Archivio per lo studio

delle tradiz. pop., VII, 425.

2) 5«rraro, Canti pop. in dialetto Logudorese, 205. 5erraro teilt 66 attitidos

mit, S. 206—279.

3) ITIal^an, Reife auf öer 3nfel Saröinien, 57. Scrraro, I.e., 211.

4) 5ci^raro, Canti pop. in dialetto Logudorese, 205. 261. Do^ öie Ilagenöen

5rauen cor bas fjaus bes mulma^Iidjen RTörbeis sogen unb bort Slü^je unb Klage»

gef)eul erfd)allen liefen, bertd)tet ein tlamenlofer in einer tEuriner £)anbf(i)rift bes

18 3flt)rf}unbcrts. Areiiivio per lo studio delle tradiz. pop., V, 23.

5) ©uaftclla, Canti popolari del eircondario di Modica, LXXIX u. 67. fl.

6) Salomone^RTarino, Le reputatriei in Sicilia. Palermo 1886.

7) (Babriel (Ec^el oon ITürnberg, ber in ben 3al)ren 1465— 67 bes böf)mifd)cn

£)erm £eo oon Rojmital Reife burd) bie Hbenblanbc mitmad)te unb fpäter be»
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öas Husfto^cn von „vozes discompostas" untcrfagte, erijielt fid) öie alteinge»

CDurscIte Sitte lange. 3n einer potugicfifdjen Ballabe ') toünfc^t bie Jjelbin beim

Begräbnis i^res (Beliebten, öa^ 5i^Quen geljolt toeröen, öie iljr I)elfen, bm
Perftorbenen 3U beflagen. 3n neuerer Seit foll bie Sitte aud) in Portugal
im t)erfct)toinben fein. Die Klagefrauen trugen öen Kopf cerljüllt unb fangen

itjre Klagen 3U $ü^en bes üerftorbenen, man gab iljnen bafür Sifdje, IDein

unb aud) (Selb. portugiefi[d)e Klagelieber ^ah^n fid) nid)t erf)alten. Diefe £ieber

(endeixas) rourben enttneber an ber £eid)e ober am (Brabc gefungen.

3n Spanien toarcn ebenfalls Sotenflagen frül}er allgemein üblid), Stauen

gingen Ijinter ber £eid)e bes (Batten, Hiödjter folgten bem toten Dater unb ftie^en

Klagerufe aus.^) 3n Hnbalufien (Proo. (Eftremabura) foII es Ijeute nod) Sitte

fein^), ba^ besaljlte Klagetoeiber (lloronas)^) bei Begräbniffen fid) be»

teiligen. Das um 1265 üollenbete (Befepud) König Hlfons' bes IDeifen, bie

„siete partidas", fd)ränfte bie Ieibenfd)aftlid)en Klagen in benKiri^en ein. Die

Sitte ber Klagefrauen loar fdjon alt; in einer fpanifd)en Romanse roünfd)t

ber fterbenbe Kämpe dib in feinem legten IDillen, ba^ man feine Klagetoeiber

miete, um if)n 3U beroeinen, bie tEränen feiner $xau genügten für it)n.^) Sd)on

feit Anfang bes 17.3at)rt)unberts !am bie Sitte ber Hiotenflagen , roie der»

Dantes im Don (nuijote anbeutet, in Derfall.

VOix fd)Iie§en f)icr gleid) bie als Stamm für fid) allein ftel)enben Basfen
an. DieBasfen') übten bis ins 1 5. 3al)rl)unbert allgemein bie Sitte ber dotcn»

flagen. Klan nannte bie Klagelieber eresiac (beutf^ roäre biefes IDort etuja

mit „(Er3äI)Iungen" röieber3ugeben), tneil fie meift in ber Huf3äI)Iung ber daten

bes Derftorbenen unb feiner DorfaI)ren beftanben. Derfa^t unb gefungen tourben

bie £ieber oon S^^auen, Dorgetragen aud) oon gemieteten Klagetoeibern. Der

Hame arrirajo, toomit man ebenfalls bie £eid)en!Iage be3eid)ncte, ftammtc oon

ben Ieibenfd)aftlid)cn (Befül)lsausbrüd)en, bie bei ber drauer um bie doten übli^

roaren. 3n bie Klage mifd)ten fid) bei ber drauer um drmorbete Sd)reie ber

Rad)e, ät)nlid) u)ie in Korfifa, din töeib, bem man ben KTann getötet I)atte, fang:

fd)ricb. (Ausgabe öcs Itt. Dereins 3U Stuttgart.) Dod) fd)eint es, als ob 6amals

neben öen Klagefrauen aud) nod) öie Stauen öer DertDanötfdiaft geflagt unö öurd)

Ietöenfd)aftlid)e ©eften, Raufen öer f^aare unö 3erfra^en öes (5efid)ts ifjre Trauer

funbgegebcn I)älten.

1) Vasconcellos, tradi9Öes pop. de Portugal, 243ff.

2) Braga, Historia, 67. 3m 16.3af)rl)unöert gab es in Spanien rDaI)rfd)einIid|

f(f)on Klagetoeiber (endechaderas). (flmaöor öe los Rios, Historia critica de

la literatura espanola, VII, 430 fl.)

3) UTadjaöo i) Hloares, Biblioteca de las tradiciones pop. Espanoles, 1,96.

4) flnöere Hamen finö: plafiideras, lloraderas oöer endechaderas. Damas
E)inarö, 1,237.

5) Damas J)inarö, Romancero general, 1,212,237. Depping, Roman-
cero castellano, 1,262. tEidnor, (5efd)id)te öer fdjönen £it. in Spanien, üb. oon

3ulius, 1, 44ff. 6) Srancisque Hlidjel, Le pays Basque, Paris 1857, 272ff.
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ITtit einer ^anb toerö' id| bcn Speer ergreifen

Unö mit öer anöeren ein Bünbel brennenb Reifig

Unb tDcröe bie gan3e I^cimat ber ITIörber uerbrennen.

Bei ben Rumänen befteljt nodj öcrBraud), ba^ be3al)lte Klagefrauen

(bocitorele) öie Klage um ben üerftorbenen fingen, falls fid) unter ben grauen

ber Deru)anbtfd)aft feine Sängerin finbet.') Diefc Klagetöeiber fingen an ber

£eid)e unb beim Begräbnis iljre £ieber (bocete):

Du toillft uns Derlaffen ®, lomm surüd,

Unb toei^t, ba^ mix bid) lieben, Unb nid)t bereite uns Sd)mer3;

IDeifet, ba'Q toir bid) nic^t Ijaffen, Denfe an beine Sreunbe,

Unb roillft tro^bem baoon! Dcnf an bein t^aus!

®, fomm unb bleibe bei uns, Ilidjt lafe bid) oerleiten

öerla^ nid)t lEodjter unb Sol)n! Unb ßiefjc einfam aus!

Sief), bie Bäume finb grün Dir 3U (befallen tun

Unb bie Ejerbe toill ot)ne bid) tDoIIcn toir alles, ©elicbter,

Itidit auf bie IDeibc 3ief)'n! Hur fef)re, 0! fef|r 3urüd!

Die gan3e ITad)t fjinburd) fi^en bie Klagetöeiber unb rDeiblidjen 5an^ilicnmit«

glieber mit aufgelöftem ^aar um btn Sarg Ijerum, töäljrenb bie männlidjen

lUitglieber im llebensimmer bie nad)tu)ad)e (privegiiia) Ijalten unb mit I)er«

fömmli(^en Spielen, €ffen unb Srinfen bie 3eit 3ubringen; benn beroeint roirb

ber Zott nur von ben IDeibern; für TItänner ift bas „3ammern, ^eulcn

unb IDeinen fd)mad)DoII".^) Hud) bei ben in Ungarn roofjnenben Rumänen ge*

frören mel)rere Klageroeiber (2—4), bie £obIieber auf btn Derftorbenen fingen,

3ur Begräbnisfeierlid)teit.^)

Bei ben fl r m u n e n , ben rumänifc^en (Elementen im üöüergemifd) ber Balfan»

I)albinfel, finb bie Sotenflagen nod) red|t lebenbig.^) ^at ber priefter feine (Be«

bete beenbet, fo Ijört man 3unäcf)ft nur bas $(^Iud)3en unb IDeinen ber antoefen»

bcn Si^fiuen, bis plö^Iid) eine ber nädjften Dertoanbten in langen, flagenben,

I)oI)en^önen, Ijalb toeinenb, Ijalb fingenb itjrem Sd|mer3e um ben Daljingefdjie«

benen Husbrudc gibt, bis anbere barin einftimmen unb bie Klagen oier bis fed)s Stun*

bm lang roeiterfüI)rcn. Die Klagen finb oft oon foldjer bidjterifdjen Sdjönljeit unb

fo ergreifenb, ba^ bie rauljen Rtänner fid) nidjt ber Säljrcn ertDet)rcn fönnen.

Selbft fd)üd)tcrne 5i^auen unb IKäbd)en geraten in eine foldje erregte Stimmung,

ba^ fie fid) faft unbetou^t an bzn Klagen improoifierenb beteiligen unb fpäter

gar ni(^t meljr roiffen, roas fie gefungen liahQn. Wenn aud) mand)e 5ormen,

IDenbungen unb Bilber bei biefen Klageliebern fid) coieberfjolen
, fo finb fie bo^

im allgemeinen 3mproDifationen. Den übli^en Hnfang ber Sotenflagen bilbet

1) S. 5I-Rtarianu, inmormintarea la Romäni, 113, 497ff. Slaoici, Die Ru-

mänen, 169 ff.

2) tDIisIodi, Aus bem £eben ber Siebenbürger Rumänen, 31.

3) Sd)mibl, Das Bifjargebirge, 144.

4) 6uftaD IDeiganb, Die flromunen, II, 200. S d) I a b e b a d) , Stil ber aromuni«

f^cn PoÜslieber, 6,10. (Eocilescu, Materialuri folkloristiche, II, 963ff.
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ein öorEDurfsDoIIer Ausruf. Die Hromunen nennen bicfc Klagcgefängc myrolo-

gien (gried)i[d)) oöer aud) Küntitse lipiroase.

Da^ bie Sitte bcr 2oten!Iagen aud) bei ben alten Preußen geübt rourbe,

beseugt ber (Befd)id)tfd)reiber Ejartfnod).^) „IDas f(i)Ied)terc £eute unter b^n

alten Preußen toaren, bie roufd^en, tnenn bem Kranfen bie Seele ausgcfatjren,

ben Körper mit raarmem tDaffer, legten iljm toci^e Kleiber an, festen itjn auf

einen StuI)I unb fingen ein Klagelieb auf foIdjelDeife an: „I)et)! I)er)!-) toarumb

bift bu geftorben? {}aft bu nic^t 3U effen unb 3U trinfen gel)abt? IDarumb

bift bu bcnn geftorben?"— Auf biefe IDeife 3äf)Iten fie alle (Büter unb (Blüd»

feligfeiten bes Derftorbenen, Kinber, Blutsfreunbe, Pferbe, Sd)afe ufto. auf,

unb 3U jebem taten fie biefe IDorte l)in3u: „tDarum bift bu geftorben?" Had)

bm Hngabcn biefes (5en)äl)rsmanncs roar 3U beffen 3eit biefes Klagelieb unter

b^n Bauern in £itauen unb Samaitcn nod) gebräud)Iid).

3n ber Dolfspoefie ber £itauer ift ber (Befang um bzn Derftorbenen 3U

einer befonberen (Battung öon liebern ausgebilbet, £oeId)e Raubos (lllel)r3al)l

DonRauba)^) genannt tüerben. Die Derroaifte Ilagt am(5rabe iljrer lUutter:

IDcc roirö mir nun tDärmen fjänöc unö Süfec,

IDer roirö öas t^auptfjaar mir fämmcit?

lüer iDtrö öic £ippen mir toafdjen,

tDer 3U mir reöcn IDörtIciTj öer £tebe?

(Dber bie Dorfmäbd)en betrauern ben Hiob einer ^^cunbin:

IDarum bift öu geftorben,

^atteft öu niä)t eine liebe ITTultcr?

tDarum bift öu geftorben,

I}atteft öu nid)t eine geliebte Sdjroefter? ufro.

ttleift Ilagten bie tjinterbliebenen^i^auen felbft, neben itjnen rooren aber

fd)on im 1 6. 3al)i^t)unbert gemietete Klageroeiber tätig. Der tDortlaut iljrcr

on ben Soten gerid)tetcn Husrufe unb ^i^QQ^i^ ift ät)nlid) bem oben erroätjnten

Klagegefang ber alten Preußen. Don Seit 3U 3eit unterbrid)t ben (Befang ber

Sd)mer3ensruf:of)utju!'^) Die (IotenfIagetDarDerein3eIt nod) um 1865 leben»

big, foll jebod) I)eute felbft im ruffifd)en Citauen nid)t meljr allgemein gcbräud)»

lid) fein.^)

3m abgelegenen Horben Ru^Ianbs^) fingen nod) immer bie 5i^auen am
Sarge unb fpäter am (Brabe bes Soten il)re Klagen (zaplächki ober pritchitanie).

ITTand)c fd)öne Stegreifbid)tung entftet)t bei foId)en (Belegenl)eiten^), banehen

toerben jebod) meift oon alters überlieferte £ieber gefungen. 3n biefen oft 3U

1) Hngefüljrt bei RI)cfa, Dainos, II. Hufl., S. 3, 4. 2) Der Klageruf.

3) Zvotd, Otoucn, 171 — 173. 4) lEc^ncr, Dainos, 9.

5) (5 lag au, Citaucn unö öic Citaucr, 150.

6) Rambauö, La Russie epique, 3. Barfoff l)at eine Sammlung foldjer ruffi»

fdjcn (EotenÜagen in ITIosfau 1872 Deröffentlid)t.

7) Ralfton, The songs of the Russian people, 334ff.
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cpi[d)er Cänge ausgefponnenen (Befangen^) (bie längfte ruffifd)c Q!otenfIagc um-

faßt 1198 ücrfe!) fel)ren ftetjcnbe IDenbungcn unb Beitoorte oielfad) toieber.-)

Die $xau betoeint il)ren IHann, bie cinsige Stü^e ber 5aTntlie, „bas Jjaupt unb

bin (Ernäljrer", bie Tttutter tocint um bm üerluft il)res Kinbcs, „ber ein3igen

5reube iljres Alters", bie (Eodjter ocrliert in iljren (Eltern „bie Häljrer unb $d)ü^er",

bie S(^rDefter im Bruber „ben lieben ©enoffen bes Spiels unb ber Unterljaltung,

ben Sc^irmer iljrer ITtäbd)enfd)öne".

Der (Be[ang ber Derroanbten roar bas Urfprünglicfje, erft com 1 7.3a^i^I)unbert

ah treten Klagefrauen (Plakalsciiitsa ober Voplenitsa) auf.^) 3n ber Hadjbar»

fd)aft bes ©negafees, too man bie großen $d)ä^e ruffifdjer üolfsbidjtung auf=

fanb, Ijaben fid) foIdjeKIagetDeiber, bie aud| beiheften, J)od)3eiten ufto. mitfjelfen,

als Pflegerinnen bes Dolfsliebes gut beroäljrt.^) Sie treiben bort feinesroegs rein

gefdjäftsmä^ig il)r Klageamt, oielmeljr ift es {)auptfäd)Iid) befonbere Begabung

unb I)erDorragenbcs (5ebäd)tnis, toas ifjnen Sufprud) unb Hnfeljen oerfdjafft.^)

Unter biefen ruffif^en tEotenüagen gibt es toaljre Ii)rifd)e perlen. (Tiefes

(Befüt)I befunbet ein £ieb , bas eine ITTutter iljrem oerftorbenen Soljne fang.^)

Sie mal)nt iljn ßur Rüdteljr, fie roerbe iljm auf ber Strafe entgegen!ommen,

tt)n unter ben Hrm nel)men unb in bas ijaus füljren, if)n liebfofen, an il)r I)cr3

brüden, it)m in bie Hugen feljen. Der (Eljrenfi^ in ber großen (Ede foll für iljn fein;

fie ftellt fid) fdjon im (Beifte oor, roie fie bm IEifd| Don (Eid)ent)ol3 an it)n rüden

unb il)m aufroarten roerbe, feine beften Kleiber foII er an3iel)en, fie felber toirb

mit einem ftäfjlernen Kamme feine golbenen, pcriengleidjen fjaare fträfjlen unb

träufeln. Sie lä^t bzn fUnten (Traber in benSd)Iitten einfpannen: iljr liebes Kinb

toirb ausfal)ren unb am frofjen Sefte mit jungen Burfd)en unb fdjmuden Dirnen

tcilneljmen, roäljrenb fie auf bas freie $db fd)aut unb fid) freut, roie il)r Sot)n

auf bem rafd)en Pferbe fid) I)erumtummelt. — So roeit I)at fid) bie Sel)nfud)t

ber armen ITTutter bereits gefteigert, ba^ fie fid) alle biefe Dorgänge als in ber

lDirfIid)feit gefd)et)en oorf teilt, unb um fo größer ift il)r (Befühl bes Derluftes,

als fie auf einmal 3ur Befinnung fommt. „®, meine unglüdlid)en (Bebauten!

Die füfeen Speifen (bie id) it)m bereitete) finb oerfd)üttet, ber ITTet ift oergoffen

unb auf einmal oercoeft finb bie fd)önen Kleiber 3d) mu^ eine fd)tDere

Sünbe begangen iiahzn, bafe bie t)cilige 3ungfrau mir Hrmften fo gram ift:

bQnn fie I)at mtd) oon meinem £)er3enstinbe getrennt."

3n bQw gried)ifd)en Kolonien Sübitaliens, befonbers in ber Terra

d'Otranto ') ift bie Klagefrau (reputa betitelt) nod) eine ftönbige (Teilncl)merin

1) Ruffifcf)c Reouc, 111,497. 2) (Ebcnöa, 111,393.

3) Rcintiolöt, (5efci)id)tc ber rufftfd)en Ctteratur, 30 ff.

4) Ralfton, The songs of the Russian people, 341 ff.

5) Rufftfd)cRcDue,III,490. 6) tDcffcIofsft) t.ö.Ruffifd)enRcDue,III,493.

7) (BiufeppcRTorofi, Studi sui dialetti greci della terra d'Otranto. Ceccc 1870.

S. 9, 27, 59.

Bödel, pjiidiologie öer Dolfsbiditung. 2. Hufl. 8
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ber Begräbniffc. Dcrftorbene 3U hdla^en ift iljr Beruf, b^n meift iljre tHuttcr

unb (Brofemutter [(^on ausgeübt Ijaben, fie cerfügt öes^db über einen reid]en

Sä)a^ ergreifenber Sormeln, Bilber, \a ganser Stropljen. 3I)r (Befang entbeljrt

besljalb bes flammenbcn improDifierten patljos ber !orfifd)en voceri, er ift ba^

für aber einfacher unb näljert fid) ber objettioen Hrt bes Dolfsliebes. 3n bie

IDel)fIage um eine oerftorbene IKutter flid)t bie Klagefrau 3. B. folgenbe Sdjil»

berung bes (Elenbs einer ntutterlofen IDaife, bie in iljrer rüljrenb einfadjen Dar*

ftellung roie eine überaus sarte Doltstocife flingt:

Das IDatfcnlinö, öas tDaifcnfinö ift toic Das tDaifcnlinö muß Ijeraus aus feinem

öic Blume, I^aufc,

Huf öiefcr IDelt ftcljt es allein: traurig fe^t es fid) nieöeran einelDanö;
(Beftofeen tuirö es oon Rauboögcln unö Siel)' ba fteigt eine tDolfc empor:

Stürmen, nid)t einmal öie Sonne roärmt es mel)r!

(Detroffen con ^agel unö Regenfdjouer.

Das finb f(^Ii(^te, etoig roal^re unb gerabe besljalb erfdjütternbe Perfe. So

cttoas bid)tet fid) nid)t allein aus bem Stegreif, bas ift altüberliefertes, burd)

lange Übung geflärtes (Bolb ed)ter DoIfsbid)tung.

Da& ber Braud) fid) in ben grted)ifd)en Kolonien Unteritaliens lebenbig

erl)alten I)at, berocift, toie tief bie Sitte ber^Myrologien, bes ^Q^ivog ber fliten im

gried}ifd)en Dolfe tourselt. Das Hmt ber Klagefrau ift I)ier in geroiffen 5amilien

als altertümlid|es (Erbteil überliefert. Be3eid)nenb ift, ba^ bie Klagefrau, elje

fie bie Klage erljebt, an bie Dermanbten bie Hufforberung rid)tet, felbft 3U flagen,

unb erft, töenn biefe ablel)nen, erl)ebt fie iljre Klage. Das Klagetoeib tut bamit

ben 3uftänbigen KIagebcred)tigten bie itjnen gebül)renbe (Eljre an.

Die Sotenllagen ber Iteugriedjen^) {^vQoXöyia genannt) tuurben im

Srauerljaufe unb aud) am (Brabe oorgetragen. (Einfad)e 5rciuen, Dertoanbte

bes £jaufes, banthen aud) Klagetoeibcr {fivQoXoyrjtQiai) von Beruf erI)oben bie

£eid)enflage in oft bid)terifd) erijabenen unb tief empfunbenen (Befangen. (Be*

tDÖl)nIid) begann bie näd)fte üerroaubtc bes Derblid)enen mit ber Klage, fpäter

löftcn fie anbere üerroanbte ah unb erft wenn bie grauen ber Dertoanbtfdjaft

fid) erfd)öpft füt)Iten, traten bie Berufsüageroeiber an il)re Stelle. Die gried)ifd)e

dotenflage roar ausfd)Iie^Iid) ben 5rauen DorbeI)aIten.^) Die Klagclieber,

1) Soldje Klagcgefängc finö gefammelt bei tEommafco, Canti pop. III, 36ff.

PaffotD, Carmina popularia, 257ff. Cotcnflagen aus (Epirus bringt 'Agaßccv-

rivog, ßvUoyi], 254ff. (IStEejtc.) Drei (Eotenllagen öer 3nfelgried)en ftel)en bei

®corgeafis unö pineau, Folklore de Lesbos, 233ff. (Eine Reil)e Hotenllogen

(17 tEejte) oon öen 3onifd)en 3nfeln bringt Sd)miöt, ®ried)ifdie ITIärdjen, Sagen

unö Dollslieöer, 150 ff. (Einßelnc £tcöer finöen fid) 3erftreut in Überfe^ungcn unö

3eitfd)riften. Proben aus Klagelieöcrn öer IH a i n a gibt n) a d) sm u 1 1) , Das alte (btied)en»

lonö im neuen, 111, 112.

2) S(^miöt, Das Dolfslebcn öer Ileugricdjcn 1,237. (Eine einsige flusnal)me

I)abc id) gefunöen bei: (Earnoi) unö Iticolaiöes, Tradit.pop.de l'Asie mineure,

269— 272 fteljt eine Sotenllagc eines Daters um feinen So^n.
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tDeldje erl)altcn finö, offenbaren ein rcidjes, ed)t toeiblidjes Seelenleben, £autc

6es Sdjmerses , bcr Dersroeiflung roei^fcln mit bem Stammeln faft !in6Iid)er ijilf»

lofigleit; auf (Bebäröen roaI)nfinntgen Kummers: bas Sdjiagen öer nacften Bruft,

öas 3erflei[d)en öer tOangen, bas Raufen bcs roirr flatternben £jauptt)aares,

folgt leifes lOimmern unb tjerjbetoegcnbes ftummes tDeinen. 3n bcn neugrie{^i»

fd)en tlotenüagen ertönt mandjes tDort doII sarter (Empfinbung: fo rüljmt eine

ntutter it)rem toten trö(i)terd)en nad):

Den Kinöcrn toareft öu 6er ITtai mit f)oIöem Blütenprangcn,

Du tcarft öcr Hlutter fdjönftes 6ut, öte rDotjIoerfdjIoffenc tEruIje,

Du toarft öcr nad)barn (Efir' unö preis, öes ganjen (Drtes 3ieröe!')

Die £ieber ber ntütter finb überijaupt Don befonberer 3artl)eit unb (5efü!)ls'

tiefe, „flis id| bie Itad)rid)t oon beinern Sdjeiben üernafjm," fingt eine Iesbifd)e

Iflutter itjrem Sofjne nadi, „ba geriet mein (Beift in Unorbnung: in meinem Kopfe

ift nid)ts met)r brin! 3d) finne nad) unb rounbere mid), ba^ bie Berge nid)t

berften, tuenn id) fcuf3e." -) nid)t feiten geben bie Klagenben bem Soten (Brü^e

mit an bie £ieben, roeId)e i!)m Doran in bie Unterroelt Ijinabgegangen.^) (Ein»

seine ?Eoten!Iagen erl)eben fid) 3U epifdjer (Beftaltungsfraft unb Hnfdjaulidjfeit,

fo folgenber Hochruf auf eine baljingegangene emfigc t^ausfrau:

Des E^aufcs f)ofie I^errin fjot 3ur Reife fid} gerüftet,

Sic fef)rt nod) einmal Dor öcr tlür unö getjt 3U fjaufes TRitte,

(5rctft nad) öcn Sdjiüffeln an öem ©urt, öer if)re £)üft' umfpannet;

Unö iDcnöet fid) unö fdjicuöert fie in tl)res I^aufes IKitte:

„Die eine gute I)ausfrau ift, mag fid) nad) iF)nen büdcn!"^)

Die Sitte ber Klagelieber fd)cint im Königreid) (5ried)enlanb balb gänslid)

üerfd)tDinben 3U toollen, nur in berProDinjtalonien erljält fie fic^nod), toeil

biefer £anbesteil fefter an alten (Bebräud)en unb Sitten Ijölt.^) „3n £a!onien

flagt bie tDittoe bei bem £eid)nam il)res (Balten, bie ITTutter bei ber £eid)e il)res

Soljnes ober il)rer ^Eodjter, bie junge Sd)U)efter am ^obesbette iljres Brubers.

Befonbers rüljrenb ift ber Klagegefang ber jungen IHutter an ber £eid)e il)res

fleinen Kinbes, beffen Dorsüge fie auf3äl)lt, beffen unfd)ulbige Spiele fie an»

füljrt unb an beffen £ä(^cln fie gebenft."

Üerein3elt finb tool)! aud) in einseinen tEeilen (Bried)enlanbs eljebem leiben»

fdjaftlidje Radjelieber aus 5i^auenmunb an ber Bal)re oon (Ermorbeten er»

flungen.

1) £übfe, DoÜsIicöcr öer (Bried)en, 335.

2) (Earnoi) unöllicolaiöes, Tradit. pop. del'Asie mineure, 273ff. Idiliabe

aus öem ftarf serbrödelten tEejt öiefcr ini)rotogia nur stoei Stropljcn tDteöergegcben;

öie übrigen $trop!)en paffen nidjt 3ufammen, es finö augenfdjcinlid) mcfjrerc 3er»

brod)ene £ieöer in eins 3ufammengeu)orfen tooröen.

3) £übfe, Dollslieöer öer (Driedjcn, XXIV, 335, 337. rDad)smutf), Das alle

(Bried)enlanö im neuen, 109ff.

4) £übfe, 338. Sc^mibt, (Btied)ifd)e märdjcn, 158.

5) peroanoglu, Kulturbilöer aus ©riedjcnlanö , 74,75.
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Unter ben ®ricd)en in (Epirus Ijabcn fid) befonbers röertoolle Klageliebcr

erlidten.^) „Se^t eud) um mi^!" ruft eine 5rau am Sarge bes (Batten, „ber

Rutjm bes I^oufes ift baljingegangen, ber (Erfjalter ber 5an^ilic, ber bem I}aufe

ein panier roar unb eine £eud)te in ber Kir(^e, bes Banners Stange ift je^t

3erbro(^en, bas I)elle £id)t ift ausgelöfd)t!" dinetltutter flagtum il)ren Sotjn^):

„® bu meinSoIjn, nun roanberft bu Ijinab 3ur Unterroelt unb läffeft beine

BTutter forgenooll, Der3U)eifeIt mit gebrod)enem I}er3en I)ier! lOo foll id) bie

?Iränen üerbergen, bie id) um bein Sd)ciben öergo^?" „tDie lange follid) beiner

Ijarren? o fprid)!" ruft ein lUütterlein ber toten So(^ter 3u, unb oon brüben

jenfeits bes (Brabes anttoortet iljr eine Stimme: „TTIutter, \a^ mid) bir fogen,

toann bu mein Kommen ertoarten tannft: tocnn ber (D^^an austrodnet unb ber

IKeeresgrunb 3um (Barten toirb, loenn bürre Bäume coieber grün im Sd)muef

il)rer Stöeige unb IDipfel fteljen, toenn toei^ ber Rabe unb fein (Befieber Ijell

toie bas ber Saube ift."

niandje btcfer neugried)ifd)en Klagegefänge toerben als üolfslieber im

(Befange toeiter getragen unb aud) bei anberen (Belegenljeiten gefungen. So be=

Iaufd)te ein £iebl)abcr I)eIIenifd)er Did|t!unft^) inKonftantinopel eine grie»

d)ifd)e flmme, bie folgenbe rüljrenbe Sotenüage einem Kinbc oorfang:

Die ITTutter flagt:

£{6:i,
meine Sodjter, toarum l)aft bu bid) entfd^Ioffen, in bie Unterroelt t)inab=

3ufteigen? Dort !rät)t fein f)at)n, bort gludft !ein E)ul)n. Dort finbeft bu fein

tOaffcr unb es töäd)ft bort nie bas (Bras. IDenn bu Ijungerft, fo finbeft bu fein

(Effen, toenn bu burfteft, fo fannft bu nid)t trinfen, unb toenn bu mübe bift,

barfft bu nid)t ausfd)Iafen.

Bleibe in beinem ^aufe, bleibe bei beinen (Eltern, meine ?Eod)tcr!

Die Sote anttoortet:

3d) oermag es nidjt, lieber Dater, fjeifegeliebte ITTutter, id) fann es nid)t.

3d) I^abe mid] geftern t)ermäf)It, geftern obenb, fel)r fpät. Die Unterroelt^) ift

mein (Batte, meine Sd)a)iegermutter ift bas (Brab.

Bei ben fIatDifd)en Serben^) fangen IHutter, Sd)töefter unb (Battin bes

Derfd)iebenen Klagegefänge 3um (Bebet bes priefters. Sie beflagen in biefen

(meift improDifierten) £iebern bas gro^e, beDorfte!)enbe Unglüd ber Trennung

Don bem £iebften auf (Erben, fie preifen bie Dor3Üge bes Sterbenben, toobei

bie 5rau il)re 5Ie<i)ten auflöft unb mit bem 3üngften im Arme in fd)mer3lid)=>

fd)aurigcn 2önen if)ren TTTann befdjtoört, fie nid)t allein 3U laffen. Hf)nli(^e

Klagen ber S^^Quen toerben toäI)renb ber Beftattung laut; il)r ftereott)per Re=

frain lautet: Kukamene! (u)ef)e mir!). „®ft genug fönnten", bemerft Kara =

1) kQaßavTivog, ovlloyri, Hr. 428ft. 2) (Ebcnbo Itr. 432,435.

3) Der Sransofe öc ITlarccIIus: Chanls du peuple en Grece, 1,398 ff.

4) Das neugrted)ifd)e (Drigtnal I)at 'L4(^7]g, öas altgried)tfd)e IDort für Untenoelt.

5) Über öie (Eotcn!Iogcn öcrflromuncnöes BaUans
f.
Itäficres unter Rumänen.
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tfd)itfd)'), „Hränen aus einem Steine fpringen, [o tDeljmütig Ilagt öie TITutter

um iljren Sol)n ober bie $d)rDefter um ben Bruber. Die Klage ber S^^^ um
ben (Balten galt in neuerer Seit nidjt als paffcnb, cerlobte XTIäbdjen aber üagtcn

aud) um b^n toten Bräutigam". Diefe Klagelieber toerben auÖ:} am erften Sonn»

ahmb nad) ber Beerbigung, bann roieber nac^ [ec^s lDod)en unb enbli(^ nad)

einem 3a^te gcfungen.^)

Bei ben Romanen Serbiens erfdjeinen unmittelbar nad), oft fogar nodj

üorbemI)infd)eiben bes Sterbenben besafjIteKIagetD eiber, rocldje 24Stun=

bzn, oft aud) meljrere n!age lang am (Brabe rDeI)fIagcn unb fd)reien. Die Hn«

gel)örigen bes Hioten oereinen il)ren 3ammer in oft red)t poetlfd)en (Ergüffen mit

b^n Klagen ber be3at)Iten tDeiber.^)

3n in n t e n e g r lebt bie Sitte ber Sotenfläge nod) immer fort. Die 5rauen

üagen an ber £eid)e, bei ber Beftattung unb am (Brabe. Sie fd)Iagen it)reBruft

unb fingen it)r eintöniges Sotenlieb. (Iin3elne grauen fingen if)re £ieber roie

geiftesabroefenb unb oI)ne 3U ftoden in unauff)altfam flic^enber Sprad)e.^)

3n B s n i e n unb ber f) e r 3 e g o to i n a ift bie Sitte ber Hiotenfläge bei (II)riften

unb ITtoI)ammebanern nod) oerbreitet.^) IHeift flogen bie Stauen ber Dermanbt»

f(^aft, bo(^ erfd)einen aud) I)ier unb bort, namentlid) bei ben nToI)ammebanern,

gemietete Klagetoeiber, bie bes Derftorbenen t)or3Üge in Perfen (3et)nfilblern,

deseterac) befingen unb 5ragen an il)n rid)ten. Die Klage beginnt meift, fo»

balb ber Sote aufgebat)rt ift, unb bauert nod) ein 3^1)^ naii ber Beftattung.

Die Klagen felbft fe^cn fid) meift aus getoiffen überlieferten poetifd)en tDen*

bungen 3ufammen, roie aus folgenben proben I)erDorgeI)t:

3ft ein 3üngling geftorben, fo üagt bie TITutter: „Hd), SoI)n, bu meine

Sonne, 3U fdjnell bift bu mir untergegangen! Du loarft ber ITTutter Stol3! Unb
je^t! Deine (Benoffen unb (Benoffinnen fet)ren naö) l^aufe 3urüd unb bu Hrmer

bleibft allein in ber falten (Erbe!" — 3ft ein tTtäbd)en Derfd)ieben, fo lautet

bie Klage ber HTutter ungcfäljr alfo: „Du Rofe, bu toarft bes Jjaufes Stü^e.

Ejerrlid)fter ber Sterne, bu bift nun für immer untergegangen! tDer roirb je^t

ber armen HTuttcr bas löaffer bringen, toer if)r bas fjol3 fpalten, toer il)r $emv
mad)en? (D bu mein Bafilifum^) aus bem grünen (Barten! ßtüii bift bu auf=

geblül)t, aber Iciber aud) 3U f^nell für bie ITtutter nertnelft!"

Bei ben mof)ammebanifd)en 3igeunern ber Balfanlänber toa^en Klage»

roeibcr bei ben Soten unb fingen Klagegefänge,^)

1) Karatfd)ttfd), $erbifd) = £at.=Dcutf(f)es TDörterbud), 834.

2) Dcnton, Serbien unö ötc Serben, bcarb. d. (EöIIn, 116.

3) Kani^, Serbien, 331, 533, 534.

4) ntartinengosdcfaresco, Essays in the study of folksongs, 373.

5) £ilef, Dolfsglaube unö DoIfstümIi(i)er Kultus in Bosnien ufro., IDicn 1896,

3,10,14,17. 6) Cieblingsblume öer füöflatoifdien DoIIsöidjtung.

7) (Etljnol. ITltttctlungcn aus Ungarn, III, 196.
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Bei benlTTorladjcn inDalmaticn') fingen grauen aus berüermanbt»

fdjaft am TTTorgen öes Begräbniffes im I}au[e an ber £eid)e bas £ob bes

tEotcn unb laffen it)re Klagelicbcr tDäI)renb bes Begräbniffes erfdjallen. (Einen

ITIonat lang, oft aud) länger, gel)en fie bann regelmäßig 3um (Brabc, um bort

3U flagcn.

3n gan3 Bulgarien ift bas Beilagen bcr üerftorbenen Dolfsbraud). Der

(Tote roirb in fein beftes (Betoanb gefleibet, mit bem Kopf gegen TDeften gelegt

unb bann bie Klage angeftimmt. Die Klagelieber rüljren oon 5raucn Ijer. ^T^ögcn

an bm Perblidjenen, toarum er ben Seinen foldjen Kummer antue unb fie Der=

laffc, bilben ben getDÖl)nIid)cn 3n!)alt ber (Befänge.^)

Die Klagelieber berHIbancfcn (befonbcrs ber Olosfen) beginnen, fobalb

bas S^mer3gel)eul, töeld)es bie IDeiber bes Jjaufes bei bem tjinfdjeibcn eines

ftngeijörigen ausftoßen, fid) ettoas gelegt Ijat. Dermanbtc unb Hadjbarinnen

:finben fid) ein. Die tEotenflagen befteljen aus Solopartien unb dtjören. IHänner

ueljmen nie baran teil. (Eine Stimme beginnt unb Hagt mit Iangge3ogenem

KEone, immer auf berfelben Hote bleibenb, iljren $d)mcr3 in gebunbener ober

ungebunbener Rebe, 3. B. „(D! Du mein cin3iges Kinb, toarum I)aft bu mid)

Derlaffen?" Ijierauf get)t berSon in bie I)öl)ere Quart ober (Quint über unb be»

ginnt ein Diftid|on (Seilenpaar) in gebunbener Rebe, in roeldjes auf ein Seidjen

mit ber Jjanb ber dfjor ber übrigen 5tauen einfällt. Sobalb ber (It)or gcenbet,

flagt bie Soloftimme, in b^n früfjeren Son 3urüdfaIIenb, toeiter: „Dein Dater,

ber in ber 5rembe ift, wirb 3urüdfet)ren." £lbermals fingt ber (Et)or ein Diftidjon.

Die Stimme Ijebt an: „(Er wlxb naö:^ bir fragen unb bid) nidjt finben." I}ier

fällt roieber ber (Iljor ein unb fo fort. Da unterbridjt eine anbere $xau burd)

ein f)anb3eid)en bie IDeljflagenbe unb übernimmt bie Soloftimme. (BetDÖIjnlid)

toedjfelt nun aud) ber dfjor bas Diftid)on. Sutoeilen entl)ält bie Soloüage eine

Hrt £cbensgefd)id)te bes Derftorbenen. Beim Begräbnis fingt ber 3ug ber Stauen

ebenfalls draucrgefänge.^) Die dotenüage am (Brabe toieberljolt fid) am britten

dage nad) ber Beerbigung. 3m Stcrbeljaufe toerben bie dotengefänge nod)

40 dage na<ii bem Höbe, namentlid) am früljen IKorgen Dor $onn= unb $e\U

tagen oon ben bcfudjenben Dertoaubten unb 5i^^unbinnen fortgefe^t.

Der Stil ber tos!ifd)en £eid)en!Iagen Ijat niel tEt)pifd)es, offenbar Ijanbelt

es fid) meift um Don alters l)er überlieferte unb besl)alb feft[tel)enbe £ieber unb

IDenbungen. (Es foll jebod) öfter oorfommen, baß grauen, oon il)rem Sd)mer3e

t)ingeriffen , eigene £ieber improoifieren unb fingen. Die Klagelieber werben

Kj^yj^-jo: genannt, bieKIagenbe I)eißt (.uQoXoykQE-a. (Eigentümlld) ift ben alba»

nefif(^en dotenflagen eine fur3e, feuf3erartige Sd)IußformeI, 3. B. ® id)

Bruberoeriüaiftc! — J}er3ensfoI)n! — (D rul)mDoIIer Hga! ufto.

1) 3öa üon Düringsfclö, Aus Dalmatien, 1,192.

2) proben bei H. Strauß, Bulgarifdjc Dolfsöidjtungen, 479ff.

3) 3. (5. Don £jal)n, atbancfifrf)c Stuöien, 1,151; II, 134ff.
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3n bin albancfifdjcn Kolonien Hpulicns lebt bcr Braud) ber (Eoten»

flagc nodj fort, 3n rütjrenöcn Qiönen betoeint bie TTTuttcr il)r frütjoerüärtes

(Eöd)terlein : „lOcr mad)t bir bein Bcttd)en, loer legt bir bicpfüljle 3ured)t, roer

voedt biä) am Tltorgen?" ^) Did)terifd) tjerüorragcnb ift folgenbe Stelle aus einem

£ieb, bas bie Klagefrau am Sarge eines jungen inäb(^ens fang"): „®, Htutter,

id| roarte auf bid), id) raerbe auf bidj raarten, o !omm 3u mir einmal am ^age,

i(^ mö^te mein £eib bir flagen. ITTutter mein, irf| roarte auf bi^ unb roerbe

auf bid) toarten. Um ad)t Uljr Ijarre id) beiner unb fommft bu um a(^t U^r
nid)t, bann toerbe id) toeinen. Um neun UI)r toerbc id) beiner I)arren, unb

lommft bu nid)t, bann toerbe i(^ roeinen. Um 3ef)n Ut)r toill id) beiner t)arren,

bann aber, IKutter, bin id) (Erbe, nur (Erbe, nur Staub!"

Sobalb ein Digore ftirbt-^), roerben Klagetoeiber beftellt; bei bcn (II)eto»

furen*^) fe^en fi(^ bie Stauen im Kreife um bie Kleiber unb bie IDaffen bes

(Eoten, beffen £eid)e als unrein suoor aus bem Ijaufe entfernt toorben ift, unb

betoeinen it)n, inbem fie laut feine (Taten preifen. Die Hauptrolle fpielen babei

bie Klagetoeiber, oft 3toan3ig an ber 3aI)I. Sie 3äI)Ien bie tlugenben bes Der*

ftorbcnen auf unb ber (It)or toteberI)oIt. 5ür il)re Bemül)ungen erl)ält jebe Klage»

frau ein Brot, Butter unb Käfe. Hud) bei bm trans!aufafifd)en Sataren^) ertönt

bas (Bef)eul ber Klagefrauen bei jebem Qiobesfan, Daneben improüiftercn bie

bem t)erblid)enen näf)erftel)enben IDeiber nod) £ieber, 3errei^en fid) bie Kleiber

unb raufen it)r fjaar aus.

Unter ben tEfd)er!effen*') finb Klagetoeiber Sitte, il)rt}eulen bauert oft

nod) einige IX)od)en naä) bem (Eobe bes Betocinten an. (Ein Bru(^ftüd foId)en

Klagegefanges lautet:

IDar öcin (Bang nt(f)t nod) feft un5 ftols?

IDarum mufeteft öu [terben? fltarira!')

XDar öcin (Bcfid)t nid)t nod) frifd) unö rot?

IDarum mu^tcft öu ftcrben? fltarira!

IDarö öir nid|t Pflege unö tlafjrung im Überfluß?

IDarum mufetcft öu fterben? fliarira!

Unö liebten m(f|t alle öidj, jung unö alt?

tDarum mufeteft öu fterben? fltarira!

3n äf)nlid)er IDetfe toirb ber Klagegefang oft eine I)albe Stunbc lang fort*

gefegt. Der (Bebraud), foId)e Etagen an bin (Toten 3U rid^ten, I)errf(^t nid)t blo^

bei bin (Tfd)erfeffen, fonbern aud) bei ben übrigen Küftenoölfern bes pontus, bin

flbd)afen, HXingreliern, (Buricrn. —^ Pon ein3elnen (Tfd)er!effenfrauen finb

Klagelieber befannt, bie fie 3U (Ef)ren tt)rer oerftorbenen (Satten bid)teten,^)

1) Kaöen, 3taliens tDunöer!)orn, 142.

2) Creöe, Das ^eiöentum in öer röm. Kirdje, IV, 414.

3) (E. t)on F)al)n, Bilöer a. ö. Kaufafus, 43. 4) (Ebcnöa 225.

5) (Ebenöa 267, 268.

6) Boöcnfteöt, tEaufcnö unö ein tEag im Orient. 5. flufl. 111, 146, 153,

7) Refrainartiger Ruf. 8) Berge, Die Sagenu.Cieöcrö.^Efc^erleffenoolfes, 96,98.
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Bei 6cn Ktrgifcn*) beüagcn bic nädjften 5raucn bcr DcrtDan5tf(f)aft im«

proDifierenb 6en (Eotcn
; fo !Iagt bic Sxau beim Utannc , bie TTTuttcr beüagt bic

Kinbcr, bic 5tau toirb üon ber crtDad)fcnen IEod)tcr unb, falls eine foId)e fetjlt,

oon bcr nä^ften tociblidjen DertDanbten beüogt. IKänner fingen nur Klage»

lieber 3u (Etjren eines berüt)mtcn ober einfluöreid)en ITtanncs, unb ^xoax nur

bei ber trrauerfeftlid)!eit, bic Ijinterblicbenen 5i^Qucn bagcgen flogen ein

gan3es3al)r. 3n einem ürgifif djen €pos flagt bic (Battin bes treiben über feinen

JLob „bie IDortc rcimcnb", löft iljr Ijaar unb 3erfleifd)t iljr Hntli^.^)

3n bcr arabif d)cnproDin3 ® man gibt es feine gcbungcnen Klagefraucn,

oieImef)r ocrfammeln fid| bic tDciber aus ber nad|barfd)aft bes Dcrftorbenen

unb crfjeben ad)t (Tage f)intereinanber von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

unauft)örlid) ein lautes KIagegcfd)rei.'') Bei bcn fijrifdjcn 3afobitcn 3U Da«

masfus crljobcn bie 5rciuen Ktagegefänge, aud) beim f}cimgang oom (Brabc,

roobct fie als Refrain nad) jcber Stroplje ein 3anxmergefd)ret ertönen liefen ^);

bei bcn Trtcldjiten (fatI)oIifd)en (Briedjen) fi^t ein KlagetDcib neben bemfjaupt

ber £ei(i)c. Die Stauen bes J^aufes fe^en fid) um bcn tloten fjerum unb antroortcn

l)eulenb unb fd)Iud)3cnb auf bcn Klagegefang bes tDcibes.^)

üon i>en per fern in Bafu bcridjtet ein Reifenber^), ber bort um bas

3af)r 1830 tDciltc, ba^ fur3 nad) bcm I)erfd)cibcn eines Kranfen alle tOciber ins

Dor3immer eilten, iljrc Sd)Icicr com Kopfe ujarfen unb ifjr in 5Ie<i|tcn fjcrab»

i}ängcnbes ^aar unter (Bcfjeul 3erriffcn. Sie fd)Iugen fid) babei im (Eafte ah'

tDcd)fclnb Bruft unb Sd)cnfel fo fürd)tcrlid) , ba^ man es rDcitt)in I)örte, unb

fd)rien: tDaffdjai Sd)affd)ai (ocrftümmelt aus Jjüffcin Sd)af) I)üffcin b. I). roel)!

{jüffein, Ijerrfd)cr Jjüffcin!); bic lUänner beteiligten fid] an bem (Beljeul faft nid)t

unb Dcrlic^cn balb bie £eid)e, toorauf bie tDciber nod) lauter flagtcn unb fi^

blutig fd)Iugen. 3^ben TTTorgen erneuerten bk tDciber il)r tDeljflagcn, fd)Iugcn

fid) unb rauften il)r I^aar. Hn biefem Sd)rcien unb TTTartern beteiligten fid) an

40 tDciber, bie einen fd)ricnmit abgemeffencn(Iöncnit)rtDaffd)aiSd)affd)at,

toäl)renb anbere mit gellenbcr burd)bringcnber Stimme ba3tDifd)cn: flgä, agä,

agä (Jjerr! I^err! Ejerr!) flii, 3mam, f}üffein, alles na6) einem gctüiffcn

tEafte riefen. piö^Iid) l)örtc bas(Befd)rei auf, unb eine perferin fang mit feiner

burd)bringenbcr Stimme ein tatarifdjcs £icb, toorin fic bie Sugenben bes Der»

ftorbenen pries, feine fd)öncn fd)tDar3cn Hugen lobte unb bic 3af)I feiner Kinbcr

unb I)interlaffenen 5i^Qucn nannte, flm fed)ftcn Sage lie^ bas tDcf)fIagcn nad),

jebod) bauert es bei bm grauen 40 iEage lang unb toirb am 3Q^i^estagc bes

Sobes 3um legten ITTale gef)altcn.

1) Raöloff, proben öer Dolfsltteratur öer türfifd)cn Stämme Süöfibiricns, III,

22. a. 2) (Ebenöa V, 283.

3) IDellfteö, Reifen in Hrabicn, 1,150.

4) petermann, Reifen im (Drient, 1,108. 5) (Ebcnba I, 121.

6) (EidjtDalö, Reife auf öem Kafpif^en Rleere, 1,374.
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tDcnn ein Bratjmine in Kafd)mir ftirbt, [o Derfammeln firf) fditc 5tciucn

mit ben Dcrroanbten tDittoen unö beginnen oon J}aus 3U {jaus unter 6cm cnt«

fe^Iid)ftcn tDcljflagen unb tDeinen 3U gel)en, naä) öem StDeioierteltaftc öie Bruft

mit ben 5äuften 3U fd)Iagen un6 Öa3u 3U rufen: {jei, Ijei, I)ei ufu).^)

Bei ben Ijeutigen Hgi)ptern^) fto^en bie 5t^ouen ber Familie, fobalb

ber Sote bm legten Htcmsug getan Ijat, ben Klageruf: tDeltoelet): ober IDilroal!

aus unb rufen ben Hamen bes (5efd)iebenen unter burd)bringenbem (5efd)rei.

Diele Stauen aus ber nad)bar[d)aft fommen, um bei ber Klage 3U fjelfen. Sie

alle rufen (mitunter Don gemieteten Klageweibern untcrftü^t) ben Soten

unb übert)äufen ifjn mit fd)meid)elt)aften Beitoorten unb Dergleidjen: mein

£ötDe, mein Ruljm! meine f)ilfe! mein Dater! unb bergleid)en meljr. Die

Klagerociber fd)Iagen eine Hrt Q^amburin, roäljrenb fie bes Soten Dorsüge preifen,

unb rufen ba3tDifd)en: „fld) fd)abe um iljn!"^) Die Klagetoeiber folgen beim

Begräbnis ber £eid|e, fdjrille gellenbc KIagefd)reie ausfto^enb.^)

(Eine Kabi:)Icnfrau^) Üagte öon Seit 3U Seit, refrainartig ben Klageruf

toieberljolenb:

(3) mein Unglüd! mein Unglüd! Unglücf für mtd)!

(D SiM=aii, öu £}elö öes füf)nen Rittes.

(D mein Unglüd! mein Unglücf! Unglücf für mid)!

Der (5ute fteigt ins Cbxab, toäljienö öer (Elenöe il)n überlebt.

® mein Unglücf! ufro.

Der junge $alh F)at fein Ueft Derlaffen. —
(Erf)ebc öid|! Crfjebe öidj! U)arum f)aft öu öidj oom Sd)Iafc überroinöen laffen?

Sprid) ein gctoic^tiges IDort, öamit biefc £eute roeggcl)en.

(Erl)ebe öid), erf)ebc öid)! U)arum btft öu cingcfdjiummert?

Sprid) ein getDid)tiges IDort, öamit alle öiefe £eute fid) scrftrcucn. —
IDenn Siöi=flli auf öer Straße roar, glänsten feine Hugcn toie eine Campe,
Sein tjaarbüfd)el atmete fußen IDol)lgerud).

£}öTt Ü)v, roie öer pantl)er fid) beluftigt unö BaumstDcigc im tDalöc abbrid)t?

tDeint um Siöi = fllt, öenn öer, roeldjcr öcn pantf)er jagte, ift md)t gefommen.
(D mein Unglüd! mein Unglüd! Unglüd für mid)!

Bei ben 3uben HIgiers beflagten früljer IDeiber ber Dertoanbtfdjaft

ben Derftorbcnen.^)

Bei ben Betooljnern ber IDüfteSaljara uerfafjen „neddabät" (Seufserfrauen)

genannte Stauen bas Amt ber Sotcnflage.^) Sie fafeen in 3tDei Kreifen um ben

aufgebaljrten £eid)nam eines Sd)eid)s. jl)re tDangen roaren gefcE)tDär3t, ifjrc

Sdjultern in Säde oon Kamelf)aar geljüllt. Hadjbem fie eine Seitlang geüagt

1) J}ügel, Kafd)mir, 11,400.

2) £anc, Sitten unö (Bcbräud)c öer I)cutigen flgt)pter, üb. d. Senfer, 111,147.

3) (Ebenöa 111,148. 4) Dieterici, Reifeb. aus ö. ITlorgenlanöe, 1,151.

5) Aus (Eertcuj unö lienrt) Carnot), L'Algerie traditionelle, 1,265 aus3ugs=

toeife toieöergegeben. 6) IDagncr, Reifen in öie Regentfd)aft Algier, 11,101.

7) Certcuf unö (Earnot), L'Algerie traditionelle, 1,267.
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I)atten, ftie^en fic S^mer3cnsfd)rcie aus, toobci fie i^r (Befielt mit ben Ringer»

nageln unb Hiopffdierben jerfra^tcn. Sic fangen alsöann abiDedjfelnö einen

fdjrDermütigen Klagegefang:

(Jrfte (Bruppe.

tDo ift er?

Sein Rofe ift I)eimgefel|rt , er !am nidjt surücE,

Seine 5Iinte ift Ijeimgefeljrt , er lam nicfit jurücf,

Sdn Säbel ift f)ciTngcfef)rt , et tarn nid)t 3urü(f,

Seine Sporen finö I)eitngefef)rt, er fam nid)t jnrüd:

IDo toeilt er?

3tx)eitc (Bruppe.

Xdan fagt, er fei geftorbcn an öem tEag, öer il|m bcflimmt toar,

(Betroffen mitten ins Ijers.

(Er fämpfte für öic Scimgcn;

ITTan fagt, er fei geftorben an öem ^ag, öer i^m beftimmt roar.

nad)6em beibe (Bruppen nod)maIs bzn Ijelbcntob bes Dcrftorbenen gefeiert

Ijaben, fingen fie gemeinfam:

nein er ift nid)t tot,

Seine Seele ift bei (Bott;

IDir werben iljn öercinft n)ieöerfef|en,

ITein er ift nicijt tot!

£)ierauf nimmt bie 5töU bes Soten bie Klage auf:

mein 3elt ift leer;

Kalt ift mein ^er3;

tDo roeilt mein Cöroc?

IDo finö' id) feinesgleidjen? ufro.

nochmals erljeben beibe Krcife iljre Stimmen gemeinfam unb fingen:

(Er ift nid)t tot, er ift nidjt tot,

(Er I)at bir Brüber I)interla[fen

,

(Ex Ijat öir Kinber Ijinterlaffen

,

Sie roerben BoIIroerfe für beine Sd)ultern fein.

(Er ift nid}t tot, er ift nid)t tot.

ItTit biefem ergreifenben (Befange fdjlie^t bie Klage unb bie Beerbigung bes

Derbli(^enen beginnt.

Bei ben 3uben in ITTarotfo finb Klagecoeiber übliä), toeldje neben ben

Derroanbten bie Klage erl)eben. Die Kfagcn befteijen aus einseinen Hbfä^en,

abmec^fclnb oon einseinen Klagetoeibern Dorgetragen. Xlad) jebem Hbfd)nitt

fällt ber ganse €I)or mit lauten 3antmerrufen ein, roobei bie grauen ifjr I)aar

raufen unb fid) gegen bas (Befidjt fd)Iagen. Den 3nl)alt ber Klagen bilbet ge-

tDÖI)nIid) bas £ob ber üerftorbenen Perfon. Dann beginnt eine ungefäljr in fol»

genber IDeife: „tDarum fjaft bu uns oerlaffen? IDarum :^aft bu beine £ieben

oerlaffen? Deinen Dater, beine IKutter, beinen Bruber, beinen Sofjn ufro. (je

nad) bem betreffenben S^tHe). Jjaben u)ir bid) md)t alle geliebt? £jaben toir
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bh bcnn ettoas 3ulci6e getan? ufro." Darauf ertoibcrt eine anbcrc ungcfätjr:

„Klaget ni^t, er ift fd)on im I)immel, er toirb nidjt ntcljr auf €rben leiben, bort

I)at iljn fein üater (Bruber, tltuttcr ufro.) erroartet; fie toerben je^t sufammen

bie onberen ertoarten unb iljnen gute piä^c oorbereiten, bann toerben alle 3U=

fammcn feiig fein ufro." 3tDif(i)en ben ein3elnen flbfä^en folgen roieberljolte KIage=

fdjreic, S(^Iud)3en unb Sdjiäge ins (Befidjt, oon ben Klageroeibern gelinbe unb for=

mell, Don ben £eibtragenben ernft unb I)eftig unb oft blutige Spuren ^intcrlaffenb. ^)

3n Dongola bemerfteDr. Rüppell^) folgenbe Sitte: raenn ein Qlobesfall er«

folgte, lief eine ber roeibIid)en Hnüerioanbten bes Derftorbenen mit lautem 3eter=

gefdjrei auf b^n näd)ften freien pia^ unb beftreute fid) mit Staub unb Sd}mu^;

auf biefes 3ei(i)en oerfammelten fid) in einem Hugenblid alle IDeiber bes Dorfes

unb ein Üäglidjes (Beljcul begann.

Da^ bie Klage um ben ^okn fid) 3um förmlid)en tEan3e fteigert, f)aben

roir bei ben I)eipiütigen Stauen Korfifas u)aI)rgenommen. (Ein (BIeid)es finben

roir bei ben Bauern ®berägt)ptens.^) Dort ift es Sitte, ba^ bie tDeibIid)en

Derroanbten unb 5reunbinnen bes Derftorbenen in ben erften brei Sagen nad)

ber Beerbigung an beffen £jaus 3ufammenfommen , I)ier eine (Eotenllage I)alten

unb einen eigentümlid)en tl a n3 auffüt)ren. Sie befubeln (5efid)t, Bufen unb Kleiber

mit Sd)mu^ unb binben ein Seil aus grobem (5ras als (Bürtel um ben £eib,

3ebe fd)toingt in ber ?)anb einen paImen3tDeig ober einen Stod b3tD. einen Spie^

ober ein blan!es S(^rDert, unb babei tanken fie mit langfamer Belegung, Dor=

toärts f(^rcitenb unb ben Körper abu)ed)felnb beugenb unb aufridjtenb. Diefer

(Ean3 toirb ettoa eine Stunbe fortgefe^t unb 3röci« bis breimal im £aufe bes

(Eages tDieberl)oIt. Had) bem britten Hlage befud)en bie 5i^auen bas (Brab unb

legen it)rc (Brasgürtel bafelbft nieber.

£ir»ingftone^) er3äl)lt, ba^ bei ben ITtonganja bie $rauen 3roei Sage um
ben '(Loten flagen, fie fingen, auf bem €rbboben fi^enb, einige üagenbe IDorte

unb befc^Iie^en jeben Ders mit einem Iangge3ogenen Hione^): a— a, o— o,

ea— ea, ea, a. Bei ben Iltfa mal) ili fingen SfIaDenmäbd)en bie Klagelieber

um bie Soten.^)

Don ben 3nbianern inParaguar)berid)tetRengger^), ba^, na6)bem ber

Derftorbene im tDaffenfd)mud aufgebat)rt ift, bie Simonen feiner t)criDanbtfd)aft

um ben £eid)nam fi^enb fd)auerlid)es (Bel)eul er!)eben. Sobann erl)eben fie fid)

3U 3toeien, umtan3en fd)reitenb bie glitte, toobei fie eintönig fingen. nad)bem

fie fünf» bis fed)smal il)ren Runbtan3 gemad)t, fe^en fie fid) fd)rDeigcnb an ber

Bal)re nieber. Diefer (Befang unb IEan3 u)erben 3U)ei bis brei Sage lang oon

1) Dictor 3- I)orotDt^, ITIaroIfo, 104. 2) RüppcII, Reifen in ITubten, 60.

3) Cane, Sitten unb ©ebräud|c öer heutigen ftgtjpter, überf. o. oenfer, III, 165.

4) 3n feinen Heuen ITtifftonsreifen überf. oon Rlartin, 1, 131.

5) ö. F). tDof)I mit einem refratnattigen Rufe.

6) Burton, Sansibar, 1,428. 7) Rengger, Reife nadj paraguai), 140
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ben 5i^ciucn geübt, toätjrcnb bic ITTänncr fid) fernljatten unb gleidjgültig ifjrc

täglid)en Hrbciten oerfeljen. Don bcm Klagelieb tüei^ Rengger nur 311 beridjten,

ba'Q es aus ben Haturlauten: iie, he he, hi, hai, he beftetje. (Es [(^cint banad)

toefentlid) aus rtjptljmifd) Ijeroorgefto^enen Klagelauten beftanben 3U liab^n.

Did)terifd) I)öl)er enttoidelt mu^ bas Klagelieb ber (Eingeborenen von

Britifd) = (5uiana getoefen fein. „Klagenb unb Ijeulenb umftanben bie 5tauen,

ifjrc ebenfalls Ijeulenben Kinber an ber Ejanb^), bie I^ängcmatte, in toeldjer bie

Hote lag, rangen bie ?}änbe unb [tiefen babei tlöne aus, bie burd) IKarf unb

Bein brangcn unb sugleid) einen fo tiefen Sdjmers, eine fo ungef^eudjelte Be=

trübnis betunbeten, ba^ fie bas tieffte IHitgefü!)! in uns erregten." Had) einiger

3eit erI)oben bie 5i^auen !ur3e Klagegefänge, „bic eine beflagte, ba^ fie iljre

befte 5teunbin cerloren, eine anbere rüljmte bm feinen BaumraoIIenfaben, ben

bie üerftorbene gefponnen, bie frf)önen (Befdjirrc, bie fie oerfertigt, unb nodi

anbere 3äl)lten alle bie guten (Eigenfd)aften auf, tDeId)e fie befeffen, u)obei jebes

cin3clne £obIieb mit ben erf(i)ütternb ausgefto^enen IDorten: „asamanda! asa-

manda!" (tot! tot!) fd)Io^. Die IHänner fa^en unterbeffen ftumm unb regungs=

los auf ber (Erbe fjerum. Das tDeI]gef)euI erreid)tc feinen fjötjepunft, als ber

Soljn ber Derftorbenen il}r (Brab grub unb bie £eid)e Ijineinlegte, wobei alle

über bas (Brab fprangen unb fdjrien. „flis bas (Brab 3ugerDorfen toar, enbete

bas Klagegefjeul, nur bic SdjtDcfter ber Soten fc^te itjre Klagelieber nod) brei

tDod)en bei lEag unb in ber Hadjt fort." Hud) tjier fefjcn roir, inic bas leiben«

fd]aftlid) erregte poetifd)c (Befül)! im I)öd)ften Stabium in (Ean3 übcrgeljt. Die

gan3e UrtDÜd)fig!eit ber Haturoölfer offenbart fid) in biefem IEan3en, $d)reien

unb tDe!)fIagen.

Klagen) eiber finb nod) je^t bei ben (Einmol^nern Perus Sitte. ^)

t)on ben grauen ber Huftralicr toirb bei Begräbniffen ein £ieb angeftimmt

unb 3rDar fo, ba^ bie jungen 5i^auen bie erfte 3eile, bie alten Stauen bie sroeitc

Seile unb alle ßufammen bie britte unb oiertc Seile fingen:^)

3ung=Bruöer toieber

SoI)n toieber

Künftig td) toerbc

Scl)cn nie.

Huf ben tEongaOnfeln^) ber Sübfee flagten Ji^Qiie" (Dertoanbte unb

Sflaoinnen ober Be!annte) um bie £eid)e fi^enb unb festen itjre Klagen au6)

fpäter am (Brabe fort.

Don ben TTtaoris, ben (Eingeborenen Heufeclanbs, finb Klagegefänge^) oon

tDunberbarer Sd)önf)eit crfjalten, bie in iljrer 3artl)eit unübertroffen bafteljen.

1) Sdjomburgf, (Buiatia, I, 420, 468. 2) Squier, Peru, 570.

3) (EötDorb B. (Eijlor, (Einleitung in bas Stuötum ber flnltiropologic, überf.

von Sicbert. BrQunfd)tDeig 1883. S. 343.

4) mariner, tlongaOsIanbs, 1,380,387.

5) 5crbinanb Don l7oci)ftctter, Heufcelanb, 525.
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Ulan Icfc folgcnben Hbfdjnitt aus einem Klageliebe, öas patutoljafairi, eine

bejaljrte Jjäuptlingsfrau, ilirer oerftorbenen Derroanbten, öcr jugenöfdjönen

Hgaro, toibmete:

3f)r blauen tDcIIen, öie it)r fommt unö geljet,

ntcf)t länger mögt ifjr fluten, mögt itir ebben.

Denn euren Ciebling I)at man fortgetragen.

Das laute Dolf oerfammelt fid) 3U Soften,

Der Kal)n 6urcf)fd)netöet rafdjen £aufs öie tDellen,

Der toei^c Sdjaum öes IDaffers fpri^t I)od) auf.

Die Dögel fliegen I)in unb tcieöer.

Hm £}immel bunfle IDolfen bilöenö

Unö öann auf fd)roffen Klippen nieöerfi^enö.

Hur öu allein, (Beliebte, fommft nidjt loieöcr,

Unö nidjt 'ne £ocfc öeines ^aares blieb uns.

Um fie mit bittren (Eränen 3U bene^en.

So fel)en toir bie Sitte ber tlotenflage über bie gan3e(Erbe cerbreitet,

unb tDunberbarerroeife finb es überall 5i^auen, bemn fie obliegt. £inentl)alben

feljen toir aud), toie ber (Beift bes IDeibes aus biefen Blumen com (Brabesranb

buftige Kränje 3U fled)tcn unb ben Heidjtum ber Dolfsbid)tung 3U oergrö^ern

Derfteljt.

3n b^n Sotenflagen offenbart fid) bie gansc (liefe unb bie mer!roürbige Sein=

Ijeit roeiblic^en IDefens. Sie gel)ören besljalb 3ubenunt)crtDelflid)en Sierben

ber Dolfsbid)tung. ITtan Ijat fie leiber feitljer nid)t genug unb oft nur neben»

bei geroürbigt , Ijoffentlid) roirb il)ncn je^t ber gebüljrenbe pia^ in ber Dolfs«

bidjtung 3uteil,

Unfer Runbblid I)at uns nid)t blo^ ben Ijoljen IDert biefcr Hrt oon Didjtung

ge3eigt, er Ijat aud) geioiffe ben Dölfern gemeinfamc (5runb3üge ber n:oten!lagen

aufgeröiefen: Dorl)errfd)enb ift bei il)nen bie (Entftcljung burd) 3mproDifation

im Hugcnblid leibenfd)aftlid)en (Empfinbens, roosu fid) in Sollen l)öd)fter dv--

regung (toie auf Korfifa) rl)r)tl)mifd)e tansartige Beroegungen gefeilen. Daneben

3eigt fid) bie Sdjdbung ber Klagenben in ein3elne üorfängerinnen, benen bie

übrigen als (H\ox anttoorten, unb geroiffe bramatifd)e üortragstoeifen (Sang

unb IDiberfang).

3ugleid) ertoeifen fid) bie Sotenflagen als bel)errfd)t oon einer gctoiffen Rt)e»

torif allgemein menfd)lid)er flrt. Ejierl)er gel)ören:

1. Die 5ragcn an ben tEoten. Hls lebe er nod) unb fei in ber £age,

3U antroorten, toerben i^m fragen oorgelegt, als ba finb: roarumoer»

lie^eft bu bie Deinen? ^at es bir anetrDasgefeI)lt? Diefc unb äl)nlid)e

5ragen fel)ren in ben Klagen immer roieber. nid)t feiten roirb ein

Dorrourf mit biefer $xaQ^ oerfnüpft.^)

1) Scitfdjrift öes Dcreins für Dolfsfunöc, XII, 290 (Balfanoölfcr). tCe^ncr,

Dainos, 19, 21 (Citauer).
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2. Die Ausrufe. $oId)e finb entmcbcr üirserer Art: tDe^erufe, refrdn»

artig tDieöcrfjoIte KIagcfd)reie ober gan3c Sä^e.

3. (Brü^e an frütjerücrftorbene, bie bem ?Eotcn mitgegeben toerben.

Bei näfjerer Prüfung bürfte fid) aus bzn Sotenflagen nod) mand^e (£rfenntnis

inbe3ugauf bieSprad)emenfd)Iid)en(infonbert)eit rDeibIid)cn) Seelenlebens

getoinnen laffen.

neunter Hb[d)nitt

Stätten öes Dolksgefangcs

IDo frifd)e unDerfäIfd)te lTIen[d)enfinber I)aufen, ba erüingt überall unb bei

jeber (Belcgenljeit ein £ieb: brausen im Selb, loie brinnen im I^aufe, in guten

loie in böfen (Tagen fingen bie glütflidjen naturmcnf(^en : balb allein, balb —
roas iljnen roeit lieber ift — in ©efellfdjaft.

(Js gibt jebod) befonbere Stätten, roo bas üoüslieb feine Pflege finbet,

tDo fid) ber Dolfsgcfang erft in feiner toirfungsoollen Sd)önl)eit unb (Eigenart

gan3 offenbart, bas finb bie ®rte, roo fid| bas £anbDoIf 3ur getooljnten (Bc*

fellig!eit nad) altf)ergebrad)ter Sitte 3ufammenfinbet.

Die Iänblid)e (Befelligfeit ift einfad), aber itjr (5runb3ugiftgefunbe£ebens»

freube, toie fie bem ernften (Bemüt ber £anbbeDÖlferung entfpridjt. lOer, toie

ber £anbmann im Sommergeroitter unb IDctterfturm jebes 3a^res (Bottes Stimme

oernimmt unb um ben (Ertrag feiner Arbeit unb feines Sdjroei&es von 3cit)r 3U

3at)r in Sorgen ftefjt, beffen Art ift es ni^t, bacdjantifd) 3U jubeln unb finnlos

3U praffcn.

tUag aud) einmal einer über bie Sd)nur Ijauen, bcs £anbmanns Sitte ift

bas nid)t. Die $e\ie, bie er feiert, finb einfad) unb, ber Art ber Däter entfpred)enb,

ehrbar. Unter bzn 5reuben bes £anbmannes (unb frül)er in einfad)eren Seiten

aud) bes Stäbters) ftel)t ber (Befang obenan. Bei HaturDÖÜern toirb oiel unb

gern gefungcn, gan3 im (Begenteil 3U Kulturoölfern, bie felbft 3u fingen oer*

lernen unb fid) lieber ettoas oorfingen laffen. Die bel)äbige Rul)e bes alten

Dolfsgefanges pa^t nid)t mel)r 3U ber Unraft mobernen Kulturlebens.

Die 5orm ber Iänblid)en (Befelligfeit f)at fid) aus berSorm ber Iönblid)en

Arbeit t)erausgebilbet, fie trat erft bann in it)re Red)te, töenn bie Arbeit eine

Ruf)epaufe mad)en mufete: eine foId)e Seit er3rDungener RTu^e roar cor allem

ber IDinter. Ijier fe^te ber (Befelligfeitsbetrieb ein unb fd)uf bie CDinterIid)c

Sufammenfunft 3u Spiel unb Arbeit: bie Spinnftube.^) 3n it)rem XDefen liegt

ein tiefer Sinn; nid)t flüd)tiger, oberfIäd)Iid)er Dergnügungsluft ocrbanfte fie

if)r Dafein, fie roar oielme^r urfprünglid) ein feftes (Befüge, in bem fid) bas

1) Über öte Spinnftubc I)at Baracf in öcr Seitfdjrift für öeutfdje Kultur»

gefd)t(i)tc, IV, locrtDolIe fluffdjiüffe gegeben. 3u Derglcid|en ift flrdjio für £it.=(5cfd).

Vll, 332— 360.
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geiftige Ccben öes £an6ool!cs, befonbers bes jüngeren (5efd)Ied)tes , abfpieltc.

3n tt)r toar bas geiftige Zehm ber £anbbeDÖIferung feft oeranfert, Sitte, Sage

unb £ieb lebten in ber Spinnftube r»on (Befd)Ied)t 3U (Befdjlec^t toeiter.

IDas [oId)e fefte üereinigung bes tanboolfes 5U (Ernft unb Sehers bebeutet

unb roie fie bosDoIfstum ftär!t, bas I)aben bie Siebenbürger Sad)fen rool)!

erfannt, fic, bie im Sturme ber 3a^i^I)unberte inmitten einer gansen IDelt Don

5einbcn auf einfamer beutfrf)er tDarte if)reDoIfsart treu betDaI)rtcn. Sie tjaben

auf ber ftraffen ©rganifation ber 3ugenb il)r Dolfstum aufgebaut. Die fäd)fifd)e

errDad)fene 3ugenb gliebert fid) in Bruberfrfjaft unb S^toefterfd)aft^),

beibes fefte Derbänbe, bie innerljalb iljres Sufammenfdjiuffes bas gefellige £eben

ber lUitglicber regeln. Sie fdjiingen ein inniges iamerabfdjaftlidies Banb um
alle flitersgenoffen unb röir!en oorbilblid) für bie ^eranbilbung tüd)tiger (Be=

frf)Ied)ter. Der Huffidjt biefer Derbänbe unterfteljen aud) bie Rodenftuben unb

„©efpielftuben". ITtan fjat besljalb niemals ernfte Klagen über biefe fäd)fifd)en

Spinnftuben, bie Stätten Ijarmlofer SröI)Iid)!cit, oernommen. Bei benlDenben^)

I)at fid) bieSpinnftube nod) oielfad) it)ren ibealen (Ef)aratter betoaljrt. Der Spinn»

ftube an3ugel)ören galt als eine (Ef)re.^) Die inäbd)en gcI)ord)ten ben flnorbnungen

ber üorfängerin unb £eiterin (Kantorka). Sie bilbet I)ier nod) eine famerab»

fd)aftlid)e üereinigung im beften Sinne. 3n bzn Hieberlaufi^er toenbifd)en

Spinnten beftel)t nod) bie finnige Sitte, um oerftorbene ITtitglieber tlrauer an»

3ulcgen, fie roerben alfo t»ie gute Dertoanbte unb ^i^^unbe angefet)en, beren

(5ebäd)tms man el)rt. Das erinnert an bie roarme ^ürforge, rDeId)e bie fi eben»

bürgtfd)en bcutfd)en Bruber» unb Sd)rDefterfd]aften ben f)ingefd)iebenen BTit»

gliebern u)eil)ten. 3I)re Hngel)örigcn fd)aufelten btn toten Brübern unb Sdjroeftern

eigenl)änbig bas (Brab auf bem (Bottesader unb bereiteten il)nen ein feierlid)es

Begräbnis. So roäI)rte £iebe unb 5^eunbf^aft bis ans (Enbe ber Sage.^)

Jjier liegen bie IDurseln , aus bemn einft aud) bie Spinnftuben entftanbcn.

(Entfpredjenb bem forporatioen (Brunbsug bes Iänblid)en £ebens roar aud)

bie (Befelligtcit eine üerfd)iebene
,

je nad) ber HItersgren3e unb ber roirtfd)aft»

li^en Stellung: fo toar bie (Befelligfeit ber 3u9enb burd) Sitte unb I^erfommen

geregelt unb ebenfo bie ber älteren (Beneration. Hud) toar fie bem Derlauf ber

IanbrDirtfd)aftIid)en Sätigfeit im Zci^xt angepaßt: bie J)aupt3eit ber (Befelligtcit

toar in ben XDinter oerlegt, in bie 3eit, too bie ^elbarbeit rul)t unb bie Jjeim»

arbeit beginnt.

3n biefem fttlleren 3a^resabfd)nitt mit Jürseren (lagen unb langen näd)ten

bilbete fid) bie „Spinnftube" 3ur ftänbigen (Einridjtung berIänbIid)enBeDÖlferung

1) Srontus, Bilöer aus öcm fädjftfdicn Bauernleben, 69. Betträge 3ur Sieö»

lungs» unö Dolfslunbc, 81 — 83.

2) (EtDoIÖ nrüllcr, Das tDenöentum in öcr Hicöcrlaufi^ , 115.

3) tEe^ner, Slatoen in Deutfd)Ianö, 335.

4) (Beorg SdjuIIer, DoIfstümiid)cr ©laube u.Braud) bei Zob u. Begräbnis, 11,40.
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Ijeraus; in iljrfam neben gemeinfamcm Srf)a|fcn an berBetoältigiing lang»

töieriger Arbeiten^) aud) öer ^ang 3ur (BefeIIig!eit 3ur (Beltung. Die Spinn»

[tube, öer toir „von ber Bretagne bis 3um t)imalat)a"*) begegnen, I)at fid) gan3

felbftänbig aus ber£ebens= unb $d)affensgetr)oI)nl)eit ber Pölfer Ijcrausgebilbet,

roeil fie einem allgemein mcnfd)Iid)en Bebürfnis entfprang.

3f)r Urfprung ift nid)t meljr feft3uftenen , fie bilbet eben eine Soxm ber Der»

einigung , bie fid) bas £anbooIf allentl}alben feit unben!lid)en Seiten felbft ge»

fdjaffen Ijat unb bie es auä) aufred)terl)ielt, folange es fid) in feinem lOefen

ungeftört 3U crfjalten oermodjte. Die Spinnftube roar urfprünglid) ber (5efeIIig=

feit aller Dorfgenoffen getoibmet, aud) bie älteren (Bern einbeglieber fanben fid)

ein, aud) beftanb eine ocrftönbig ge!)anbl)abte fluffid)t, bie für ©rbnung forgte."*)

Si^on bie Hna)efenl)eit ber alten £eute, bie fid) raud)enb ober baftelnb an ber

Spinnftube beteiligten, roies mand)en jugenblid)en Unfug ober 5üru)i^ in feine

Sd)ran!en. Später trat jebod) bic3ugcnb in ber Spinnftube mel)r in benüorber»

grunb, rDäI)renb fid) bie Älteren 3urüd3ogcn. Das toar fel)r 3U bebauern, benn

fobalb bas befonnene (Element fid) 3urüd3og, lag bie (Befat)r Dor, ba^ bei bem

ITtangel an £eitung unb fluffid)t iugenblid)e Husgclaffen!)eit bie (Brensen bes

flnftanbs übcrfd)ritt. Hud) brangcn frcmbe ungel)örige (Elemente ein unb ftörten

^rieben unb (Drbnung, Das toar fel)r bebauerlid), benn im Kerne roar bas töefen

ber Spinnftube gefunb, unb fie entfprad) einem bringenben Bebürfniffe: roar bod)

t)ier bem jungen TTIanne (Belegenf)eit geboten, bie inäbd)en an il)rer Arbeit 3U

beobad)ten unb 3U prüfen^), roar bod) I)ier eine Bereinigung Dort)anben, bie

bcn 3ufammenfd)Iu^ ber £anbiugenb aud) 3U ibealen Sroeden förbern !onnte.

Um ber Spinnftube doII gered)t 3U coerben, mu^ man fie bort auffud)en,

too fie fid) ungetrübt oon fd)äblid)en (Einflüffen in if)rer ed)ten alten (Beftalt

crl)alten iiat, bei ben Deutfd)en, bie in ben Sprad)infeln brausen im frcmbeu

£anbe rool)nen. f}kx bilbcn fie eine t)öd)ft fd)ä^bare Stü^e beutf(^en Dolfstums.

1) 3m tDeftertoalö fc^tc jcöe Spinnerin in öer Spinnftube eine (Etjre öarein,

tljrcn Roden absufpinnen: Keljrein, DolfstümIid)es aus tlajfau, 235. Auf biefen

moraIifd)en Stoang 3ur Arbeit in öer Spinnftube fann nid)t oft genug Ijin»

getoiefen tceröen: er beftanö aud) in furl)effifd)en Dörfern, rote id) aus münblidjcr

THitteilung roeife, in öer bai)ertfd)en Pfalj (Kleebergcr, Dolfsfunölidjes aus S'fdl=

baii, 38) rouröe er gebaiiöf)abt, aud) im Braunfd)roeigtfd)en (3eitfd)rtft öes üereins

für Dolfsfunöe, VIII, 214) galt £eiftung öer aufgegebenen Arbeit als (Etjrenfadje. 3n
öer märfifdjen Spinnftube mufete jeöe Spinnerin 3roei gansc Stüd in öer IDodjc

fpinnen. IDer jur £td)tmefe nid)t mit öer gan3en Arbeit fertig toar, galt als faul.

(3eitfd)Tift öcr. Deretns für Dolfsfunöe, XII, 76, 181.) Sd)on öiefe roirtfdjoftlid) nü^Iidje

Dorfd)rift beroeift, roie oerfef)rt öie Auffaffung öer Spinnftubengegner war, öie in

if)r leöiglid) eine Stätte öes Dergnügens erblidten.

2) Büd)er, Arbeit unö Rbi)tf)mus, 4. Aufl., 1909.

3) So roäfjite jeöe Spinnftube in öer nieö erlauf i^if)rcDorfteI)erin,3ugIetd) Dor«

fängerin, ein älteres rUäödjen, öer fid) ieöeslRitglieö fügen mufe. tEc^ncr, Slarocn, 335.

4) in;ei)er, Baöifdjes Dolfsieben, 173.
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Bei ben Dcutfdjcn (Sdjroaben) im Banot, töo firf) eljrtDÜrbigcs Dcutfdjtum un»

t)crfäl[d)t bctoaljrte, seigt fid) aud) bie „Sptnnrcif)'" (fo lautet bort ber Harne

für Spinnftube) nod) in iljrcm gemeinnü^igen tDefen. Sie ift nad) altem t)crfom«

men in erfter £inie eine üerfammlung 3ur Arbeit^), ber (EI)rgei3 jeber

€tn3clnen Ileilneljmerin ift barauf gerid)tet, nid)t toenigcr üolle

Spulen I)eim3utragen als il}re Hadjbarin.^) Das Spinnrab ijt ber Stol3

bes BXäbdjens, erft ber Befi^ eines [oId)en Spinnrabes mad)t fic 3um (Ertüad)»

fencn unb Derleil)t ii)t Red)t unb ^i^eiljeit eines foId)en. 3n ber Spinnreit)' toirb

ftreng auf (Etjrbarfcit gcljalten^), Pertjeiratete fjaben in ben Spinnftuben ber

£ebigcn ni(^ts 3U fud)cn, (Befallene toerben oon ber Spinnreit)' gan3 ausge|d)Io[fen.

Das bebeutet niel, b^nn bie Spinnreil)' ift ber Brennpuntt bes £cbens unb ber

(Bcfelligfeit in einem Dorfe, fie bel)crrfd)t alles unb alle. — So fiel)t basBilb

ber Spinnftube in (Begenben aus, bie nid)t nur il)r Deutf^tum, fonbern aud) il)rc

urtt)üd)figen guten Sitten rein erl)altcn I)aben.

fluf ber einfamen, com ITteer umfpülten J) allig üerfammelt fid) am Rhmb
alt unb jung 3um „Huffi^en", roobei fleißig gcfponnen, gcftridt unb geroebt

toirb , ba3u toirb mand)e Sage er3ät)It unb aud) fonft Kur3toeiIe gepflegt.*) 3n

ber HItmar! toar bie Spinnftube unter ber Be3eid)nung „Spinnefoppel" hi^

fannt^), in ber Rt)ön I)ic^ fie „Kommftunbc" '^), imfübIid)enIE!)üringertt)aIb

„£id)tftube",in5ranten „üorfi^"'), inber babifd)cnpfal3 „Dorfe^^Hbenb"«),

fonft im Babif d)en „Dorfe^e"^), aud) „t)eimgarten", „I^eimftube", „3' £icd)t",

im fäd)fifd)en Dogtlanb „f)U33enftube" ^°), fonft in Saufen „Spinn^te".^^)

3nSd)U)aben^^) I)atte man für bie Stätte Iänblid)er (5efelligfeit eine gan3e Rcit)e

Don Be3eid)nungen : „£id)tftuben", „I)od)ftuben", „Kar3", „I^eierlaus" (f)oicr=

lois), „£id)tfar3", „He^e", „Dorfi^". Die Spinnftube befud)en t)ieö: „£id)tgang",

„tieften", „3'£id)t gef)en", „3um Rodenli^t get)cn", „in ben Roden fat)ren",

1) lTtüIIer»(5uttcnbrunn, Deutfd)« Kulturbtiöer aus Ungarn, 45ff.

2) (Ein flrbeitspcnfum toar aud) in 6en Spinnftuben öesfligäucs oorgef^rtcbcn:

Reifer, Sagen öcs fligäues, 11,329.

3) 3m Braunfd)a)eigifd)en rourbc gefallenen ITTäöd)en in ber Spinnftube ein

£ieb DoIIer üorroürfe Dor itjrer Husfdjlie^ung 3ur Sdjanbe gcfungen, es I)errfd)te Selbft«

3ud)t, anftöfeige perfoncn rourbcn ausgcftofeen. fl n b r e e , Braunfdjroeigifd)e öolfsfunbc,

2. Aufl., 230. flud) in ber ITicberlaufi^ burften gefallene Burfd)en unb lUöbdjen

nad) altem Braud) an ben Spinnten nidjt teilnel)men.

4) 3of)anfen, €t)r- ^alligenbud), 2. Aufl., 52.

5) lEemme, Sagen ber flitmarf, 42.

6) 309^^» Briefe über bie I)o[)e R^ön, 11,145.

7) f)alm, Sfi33en aus bem Sranfenlanb , 94.

8) ITIarriagc, Dolfslieber aus ber babifd)en Pfal3, VII.

9) Bcnber, (Dberfdjefflenscr Dolfslieber, 24,212. mct)er, Babifdjes öolfs«

leben, 173. 10) (Dertel, Beiträge 3ur£anbes. u.DoIfsfunbe bes Königr.Sad)fen, 60.

11) Däl)nt)arbt, DoIfstümIid)es aus bem Königreid) Sad)fen, 11,82.

12) Birlinger, Hus Sdjroabcn, 11,357.

Bötfei, Pfijdiologie öer Doltsöidituitg. 2. flufl. 9
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„in öic Kun!cl gcl)en". Sdjon 6ie Sülle öiefer Husbrürfe 3eugt üon öem großen

IDert, ben bas fd)tDäbif(^e tanbool! auf öiefe Sitte frül)er legte. Der Husbrucf

„Jjeimgartcn" ift in Sd)tüaben nur in geroiffen (Begenben I)eimifd), 3. B. im

Ries, bagegen ift biefeslDort meI)rin(Dfterreid)3uEjaufe. 3m (Elfa^^)fprad)

man im Unterelfafe oon „Kunfelftubcn", „TTTaiftuben"^) unb Dom „3U £ied)t

geljen", im ©berelfa^ oon „Kelte", „(Btoelte". 3m Hlgäu^) Ijei^en bie Spinn«

ftuben: „(Bungelftuben", „fjod)ftuben", „Spinnete", „Stubet"/) 3n (Eger ging

man „3uRo(fen", im (Er3= unb Riefengebirge „3u£id)te", inlTorbböljmen

inbie„RodEenftubenb3tü.„£id)tftuben",inSübböIjmenunbü;iroP)3um„{)eim'

garten".^) 3n Kärnten Ijei^t bie Sptnnftube aud) „Raud)fud)el", fie ift in ah'

gefonberten (Bebirgstälern nod) immer lebenbig.') 3m Bötjmertoalb ift bie

„Rotfenreife" bic3ufammenfunft ber Dorfmäbdjen anlDinterabenben mit Roden,

Spinnräbern unb ^afpeln ber®rt emfigen Spinnens, piauberns unb Singens.*)

3m norböftIid)en Böl)men errcidjte bie Spinnftube in ber Seit oor tDeil)»

nad)ten, roenn bie näd)te am längften finb, il)ren I^öljepunft, bann blieb bie

(Befellfdiaft mand)mal bis lange nad) lTlitternad)t 3ufammen, unb es tourbe ein

einfadjer 3mbi^ gereidjt.'')

(Es gibt in beutfd)en £anben feinen (Bau, roo fid) nid)t bie Spuren ber Spinn=

ftuben nad)röeifen liefen. Überall Ijatte fid) biefe gefeilige unb babei praftifd)

nü^Iidje Sitte felbftänbig gebilbet. töo bas Spinnrab fd)nurrte, ba crfdjoll (Be«

fang ^^), benn es roar gemütlid). Dielfad) fanb fid) alt unb jung sufammen, bas

röar bas befte; bann bilbete bie3ugenb eigene Spinnftuben, unb bas roar nid)t

gut, benn f)ter fe^te ber Klatfd) ein unb lieferte ben Seinben ber Iänblid)en 5i^cu«

ben reid)en Stoff für il)re lOül)Iereien unb Angebereien. Huf biefe (Treibereien

finb bie meiften Derbote unb ITIa^regelungen ber Spinnftuben 3urüd3ufül)ren.

£)ätten bie Spinnftubenbefud)er am alten beutfd)en Kern ber (Einrid]tung fcft«

gel)alten imb in ber Spinnftube ben f}ort Iänblid)en (Bemeinfinns unb (Bemein=

lebens treu betDa!)rt, fo u)äre es nid)t möglid) geu)efen, fie 3U einer Brutftätte

bcs £afters 3U ftempeln, roie bas fo oft gefd)el)en ift. Den 5et)Ier ein3elner mu^tc

bie (Befamtljeit entgelten, für ein3elne Husfd)reitungen u)urbe ein tt)oI)Ibered)»

tigtes £ebenselement geopfert.

1) tDilf). £)cr^, Dcutfd)c Sage im (Elfafe, 28.

2) irtaiftuben foll nad) Stöber (5rommannsrnun6artcn, IV, 11) oon meien
= fid) ergoßen I)erIommen.

3) Sdjclbcrt, Das üolf öcs aigäues, 129.

4) Reifer, Sagen öes HIgäues, 11,327.

5) (Egger, tEiroIer un6 Dorarlberger, 366.

6) l7autfen, Deutfd)=>bö^mifd)e Dolfsfunöe, 159.

7) Sransisci, Kulturftuöien über Dolfsleben ufro. in Kärnten, 7,49.

8) 3eitfd)rift öes Dereins für Dolfsfunöe, V, 193.

9) Bcnöel, Die Dcutfdjen in Bötjmen, 256.

10) 3n öen Spinnftuben belaufd|te Bürger öas Dolfslieö.
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Ttidjt bas flbfommen bes Spinnens I)at öcr Spinnftube 6en (Baraus ge»

inad)t, tüie bas root)I Don Unfunbigcn bel)auptet rourbe^), [onbern fie fiel bcm

Umftanb 3um (Dpfer, ba^ fie iljre e!)rtDÜrbtge Srabition oerleugnete unb aus

bin Baljnen alter, bäuerlidjer flrbeits= unb £ebensgemeinfd]aft mid) unb

3um 3eitDcrtreib entartete. Reform, nid)t flbfdjaffung ^ätte i^r not getan, benn

es lag ein guter Kern in U)x.

IDeil fie auf bem£anbe bered)tigt toar, I)at fid) bic Spinnftube überall von

felbft Ijerausgebilbet, fie fonnte fid) besljalb allen Hnfeinbungen 3um O^ro^ lange

erl)alten. (Erft als fie iljren inneren Kern oerlor, ging fie an fid) felbft 3ugrunbe.

Unter bem Hamen Spinnftuben finb biefe länblid)en Sufammenfünftc in

Horb», Horbtoeft» unb ITIittel=Deutfd]lanb^) befannt unb beliebt geroefen, flud)

in ©ftpreu^en befud)te man bie Spinnabenbe.^)

3m Kanton Hppen3ell l)iefeen bie Spinnftuben „Stoberta"^), aud) „£ied)t.

ftubcten" ober „£ied)tfpine". 3n J}ollanb toarcn fpinnftubenäl)nlid)e 3ufammen.

fünfte bcr 3ugenb (labbaien, quansellier, spinningen, splijtingen, swinge-

lingen) im 17. 3at)rl)unbert im Sdjroange, fie mürben 1697 unb 1700 feitens

ber geiftlidjen Bel)örben oerboten.^)

So roaltetc bie Spinnftube im Bereid)C bes Deutfd)tums il)res Hmtes als

Pflegerin ber Hrbeit unb ber gefeiligen Untert)altung, aud) im l)ol)en ger»

manifd)ennorben roufete man biefe länblid)e (Einrid)tung 3U fd)ä^en. Huf bm
$äröer«3nfeln^) courben bie langen IDinterabenbe 3U fleißiger, gemeinfamer

Hrbeit in ber Raud)ftube benu^t, toobei alle roetteiferten, toer bie meiften Pfunbc

tDollgarn fpinne. „Unb nun fd)nurren bie Roden, fragen bie Karben, flappern

bie Stridnabeln, unb bie Hrbeit fommt bei allen in $Iü'^. Dod) bas Sprid)tDort

fagt: „Sd)U)eigen erfd)töert bas Rubern", unb fo ift aud) jebe tKül)e unb Hrbeit

fd)tt)er, toenn es babei gar feine Unterl)altung gibt, bie bie Stunben ber Hrbeit

Derfür3t. Dat)er f)errfd)t nie Stillfd)tDeigen in ber Raud)ftube an IDinterabenben."

3m Böl)merrDalbe oerfammelte fid) frül)er bie 3ugenb imIDinter täglid)

mit Roden unb Spinnrab, täglid) roed)feltc fie ben Sammelpla^, unb es mürbe

er3äl)lt, gefd)äfert unb gefungen.')

1) €s TBÖrc öod) eine Ceiditigfcit geroefen, eine anbete Art &cr Arbeit, an 6er

es auf öem £an5e niemals mangelt, einsufüljren.

2) 3. B. in tDeftfalen: i^artmann, Bilöcr aus IDeftfalcn, 197; in £}effen:

^effifd)e Blätter für Dolfsfunbe, II, lOIff.

3) £cmfe, DoIfstümIi(i)es in (Dftprcußen, 111,77.

4) aifreb tEobler, bas üolfslieb im flppensellerlanbc 106, 107. tEobIcr, flppcn«

3eIIer Sprad)[(fia^, 299, 409^

5) rOtllems im „Bcig. mufcum", I, 316—318.

6) 3eitfd)rift bes Dereins für Dolfsfunbe, 111,291, nad) einer Sdjtiberung

Ejammersl|aimbs, ber in feiner 5aerösf flntI)oIogi, 1,389—391, bie „Kvöldseta"

(gemeinfame flbenbarbeit im tDinter) auf ben Saiöern betjanbelt.

7) Ran!, Aus bem Böl|mera)albe (1851), 1,137.

g*
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Die Hbcnb3ufammcn!ünftc ber 3u9cnb in 5i^Q«3Ö|ifd)«£ott)ringcn be«

fa^cn in iljren improoifiertcn Hedrcimen (daillements) ein anmutiges Unter»

Ijaltungsmittcl.^) Dtefe (Befellfdjaften follcn feit einem Dierteljaljrljunbert [tarf

na^gclaffen liahtn. 3n ITlittelfrantrei^ unb in bcr püarbie') roaren bic

Spinnftubcn (veillees) (Drte munterer Reigentänse, fdjtöermütiger unb üerliebtcr

(Befänge, bort fanb fid) nid)t feiten jung unb alt 3u gefelligen dvo^dm unb 3ur

Arbeit sufammen.') 3n ber Bretagne tourbcn bie Spinnftuben (noziouneza,

andf filouas genannt) frül)cr allgemein geljaltcn; bic IUäbd)en arbeiteten am
Rocfen oberSpinnrab, Burfdjen, bie iljrc 5reunbinncn in ber Spinnftubc Ijatten,

coaren 3ugelaffen unb leifteten il)nen fleine Ritterbienfte. (Es tourbe fleißig cr3äl)lt,

(5ciftli(^cs unb tDeltlidjes, au(^ gab man Rätfei auf unb fang £ieber , mand)mal

bilbete ein t[än3d)en ben Sd)Iu^. ®ft gab es meljrere unb redjt gut befud)te Spinn«

ftuben in einer (Bemeinbe. Diefeüereinigungen, bie eine Pflegeftätte bes t)oI!s=

gcfanges bilbeten, finb leiber in neuerer Seit ftarl 3urü(fgebrängt toorben, toeil

fie bie (Bciftlidjfeit Ijeftig befämpftc.^)

3m dngabin t»ar bic Spinnftubc, „tramelg" genannt, früljcr ber Der«

fammlungsort ber 3ugenb, I)ier entftanbcn oiclc £iebcr, Ijier nal)men Burfd)cn,

bic in bic5erne 3icl)en mußten, flbf^icb non ben (Befäljrtcn.^) BcibcntDcIfd)«

tirolern I)ic& bic Spinnftubc „filö".^)

Don fIatDifd)cn Döüern l)aben bic tDcnben oon jcljcr an bcr Spinnftubc

fcftgcljalten unb fie mit (Eifer unb Derftänbnis gepflegt.') Die Spinnftuben ber

fä(^ftf(i)cn IDenben fjatten il)re „Dorfängerin", bie alljäljrlid) getoäljlt tourbc

unb für bic flustoal)! bcr £icber forgte, aud) fonft bic Untcrljaltung leitete.

Sobalb in bzn ruffifdjcn Dörfern bie ^ßlbarbcit Dorüber imb bie £{hznbQ

bunfel unb lang 3u tocrbcn anfangen, fammclt fid) bas junge Dol! in feinen

Spinnftuben (genannt Posidyelki, Besyedui, Dosvitki).'') Die lUäbdjcn bringen

iljrc Arbeit mit, fie fpinnen, I)cd)eln 5Iad)s ober maä:l^n fid) fonft eine nü^Iid)c

Befdjäftigung. Bei biefer Hrbcit roirb cr3äl)lt unb gclad)t , aud) gefungen. €ine

Zeitlang fdjaffen fie cmfig, bann aber !ommen bie Burfdjcn, bic Hrbeitsgcrätc

tDcrbcn meggetan unb ber ^ani beginnt, tr)03u bic ITtäbd)cn im (Et)or fingen

unb bie Balalaifa, ein ruffifd)es Saitenfpicl, ertlingt.^) Die RXäbdjen bcr£itauer

1) put)matgre, Chants pop. recueillis dans le pays Messin, 2me ed., 11,201.

2) Carnoi), Litterature orale de la Picardie, 111,1V.

3) Caisnel öe la Solle, Croyances et legendes, 1,272.

4) DiIIcmarqu6,Bar303=Bret3, 1,LXX1. Sebillot, Litterature orale de laHaute-

Bretagne, 111, IV. £u3el et le Bra3, Soniou, II, 174.

5) 51ugli Dolfslieöer öes (Engabin, 45.

6) Sd)neIIer, HIärd)cn unö Sagen aus n)cIf(f)tiroI, VI.

7) ^oupt = Scf)tnaIer, Oolfsl. ö. IDenben, 11,219. tDuttle, Sä(i)f. DoÜsf., 336.

8) Das gebräu(i)It(i)[te IDort ift Posidyelka, Don posidyet, 5.1). ein toenig Dcr«

toeilen, dosvitki tft Ileinruffifd| , supretki tDeiferuffifd).

9) Ralfton, The songs of the Russian people, 32.
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fangen früljcr in bcn Spinnftuben fleifjig beim fd)nurrcnben$pinnra6^); incin=

seinen (Begenben I)iefe ber Ro(fenabenb Kriwule, [einen {)öl)epunft erreid)te er

in ben [og. Stoölf näd)ten. Da ging es luftig 3u.^) Unter benI}Tafuren^)bIüI)tc

bas Spinnftubentoefen. (Ein mafurifd)es Dolfslieb fingt: „IDenn berSd)nec biefe

grünen 5Iuren bleid)t, bann oerfammeln roir uns 3um Roden. IDenn bie Räb«

d)en fdjnurren, la^t unfere (Bcfänge fid) erljeben." Bei benlDaIad)en (Rumänen)

bes Banats fanben Spinnftuben ftatt.^) Die Spinnftuben (sezatori) bilben au(^

bei ben Siebenbürger Rumänen^) ben tointerIid|enDerfammIungsort ber

ertt)ad)fenen 3ugcnb, too Qlräume unb Pläne fünftigen (Blüdcs getooben unb

bie fersen einanber nä!)er gerüdt toerben. J}ier in bm Spinnftuben feljen fidj

um biefe 3eit bie Burfd)en, bie il)rer gefe^Iidjen löel)rpflid)t (Benüge geleiftet

l}abin, naä:\ einer paffenben „Partie" um. 3n bulgarifd)en®rtfd)aften ift es

Bxaudi, ba^ fid) im IDinter bie Rtäbdjen in einem I}aufe abenbs oerfammeln

unb gemeinfd)aftlid) arbeiten. Diefe 3ufammen!ünfte tjci^en sedenka. Heben

ber Arbeit bienen fie bem Sd)er3 unb bcm (Befang. Daneben Ijaben aud) (eine

Seltenljeit!) bulgarifdjc S^^ciucn ätjnlidje 3ufammen!ünfte, predenka genannt.®)

3n b^n länblidjen HbenbgefeIIf(^aften ber Reugrie d)en cntftanben 3aI)Ireid)c

Dolfslieber '); aud) bie gefeiligen Spinnsufammenfünfte ber
f erbif d)en lTIäbd)en

tDoren fel)r ergiebig an neuen £iebern.®) Die Spinnftuben ber (Eften^) bilbeten

biePflegeftätten bes X)oI!sgefanges. Beim jungen üol! finb unter benlDotiä!en^°)

bie Spinnftuben (pukon korka) fe!)r beliebt. ITtäbd)en unb Burfd)en oerfammeln

fid) in einer unbciool)nten Stube bes I^aufes, bie ttläbdjen fpinnen ober ftiden

beim Steine ber Pergel, bie Burft^en fled)ten Baftfd)u^e, Pferbegefd)irre ufo).

Dabei ocr!ür3t man fid) bie IDeile mit RXärd)ener3äI)Ien , Singen, Rätfciraten

unb Sd)er3en. Derl)eiratete I)aben I)ier feinen Sutritt.

IDie es in ber alten guten 3eit in ber Spinnftube bcutf(^er Dörfer 3uging,

baoon gibt einHugenseuge, ber in Reffen (befonbers in berProoinsStarfen»

bürg) 3U ijaufe rxtax, folgenbc Sd)ilberung^^): tDät)rcnb nun bie RTäbd)en in

gefd)äftiger (Emfigfeit bie fd)nurrenben Spinbein brel)en, unterl)alten fid) RTänner

unb Burfd)en, il)re pfeifen raud)enb, mit (Er3äI)Iung erlebter Hbenteuer, Balgereien

unb äl)nlid)en Dingen. Sutoeilen lenft fid) aud) bas (Befpräd) auf (Befpenfter*

1) riaft, Die öolfslteöcr öer £itauer, 2.

2) tEc^ncr, Slaroen in Deutfd)Ianö, 97. 3toed, Citauen, 189.

3) tEe^ncr, ebenöa, 190. otoed, ITlafuren, 201

4) Sd)olt, rDaIad)ifd)c märd)en, 82.

5) IDItsIocfi, Hus bem £cben öer Siebenbürger Rumänen, 21.

6) Strauß, Bulgarifdje t)olfsötd)tungen, 514.

7) lUarcellus, Chants du peuple en Grece, 1,238.

8) Zalx>\, £janöbud), 310. 9) Kaleroipoeg, übcrf. von £ötDe, XVI.

10) Budi, Die tDotjäfen, 28.

11) Cel)rer Kant bei Künsel, (5efd)td)te oon J}effen, 42ff., in ber jiDettcn (oon

Solöan beforgten) Ausgabe, S. 418— 420.
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unb (5ciftcrerfd)etnungen, brenncnbes (Bclö, unb gerabe bic[e punfte ftnb es,

bte nidjt feiten einen I)eftigen IDortftrcit 3tx)i[d)en alt unb jung l}erbeifül)ren , in»

bem bie 3ungen, toeldjc einen bcfferen Unterrid)t genoffen Ijabcn, bie (Ejiftens

von bergleidjen Dingen in Hbrebc ftellen. Hm (Enbe muffen bod) bie Burfdien

basSelb räumen. Der (Bro^oater („bas t}errd)en'M ober ein anberer alter XTtann

gibt ben le^teren, ben Pfeifenftummel aus bemlTIunbe neljmenb, cttoa folgcnbc

3ured)ttDeifung : „3I)r jungen £appmäuler! 3\)X iDoIIt alles beffer roiffen; bie

HIten finb aud) feine Harren! 3d) felbft l^ahe, als id) üor ungefäljr fünf3ig 3al)ren

3ur Trtüt)Ie ful)r, einen feurigen tTIann gefel)en; id| toar bamals nod) ein junger

Burfd)e toie il)r, aber nidjt fo nafetoeis; toas basHug' fiel)t, glaubt bas f)er3."

— fjierauf folgt getDÖt)nIid) eine geosiffe Stille, bie jebod) balb toieber burd) bie

inäbd)en unterbrod)en loirb, inbem eine berfelben plö^Iid) ein £ieb anftimmt,

meiftens bas feljr beliebte £ieb ber beutfdjen flusroanberer^):

nun ift Mc Seit un6 Stunöe ba,

3e§t 3iet)n toir nacf) flmcrifa.

Die IDagen ftcljn f^on oor öer tEür,

mit tDeib unb Ktnbern 3iel)en toir.

tlad) flbfingung eines foId)en £iebes getoinnt bie Unterljaltung toieber neuen

3ug, unb bieRöbdjen fdjnurren mit frifd)er Kraft. llTan rebet oon frembcn £än=

bem, Don Krieg unb 5tiebcn. Peter er3äl)lt, toie fein feiiger Dater einem Jran»

3ofen, ber bie HTiId)fuppe Ijinter bie Sür getoorfen, mit ber Hjt Refpeft bei«

gebrad)t Ijabe; babei mad)t ber (Er3äI)Ienbe alle (Beftifulationen eines IKannes,

ber einem anbern einen Sd)Iag oerfe^en roill, unb feine fräftige (Beftalt lä^t

oermuten, ba^ er 3ur Hot aud) mit einem 5i-*an3ofen fertig tüürbe, roenn's auf

ben 5auftfampf anfäme. — Öfters rocrben aud) Spiele oorgenommen; bas an»

geneljmfte ift, um bes S(^er3es roillcn, bas „Ringelfted)en". Rtan 3eid)net mit

Krcibe mel)rere fon3entrifd)e Kreife an bie Stubentür unb beutet ben RTittel'

punft an. (Einer ber Burf(^en crl)ält einen Stod, mit meinem er, nad)bem er

fic^ mel)rmals im Kreife I)erumgebrel)t l)at, ben ITlittelpunIt fto^enb treffen foll.

IDas ift aber bie SoIq^ IjierDon? Der Iltittelpunft wirb nid)t allein nid)t ge»

troffen, foubern ber Sto^enbe fällt aud) nod) unter großem (Bepolter I)inter bie

Stubentür. Hlles Iad)t unb jaud)3t, unb bem „t)errd)en" fällt Dor £ad)en ber

Pfeifenftummel aus bem niunbc.^ Derartige Unterl)altungen toerben oft burd)

Sd)ä!creien mit ben RTäbd)en unterbrod)en. (I)el)t nämlid) einer ber $aben ent=

3tDei, fo lann fie fid) nid)t genug eilen, benfelben toiebcr an3ubrel)en, roenn fie fi(^

nid)t ber (Befal)r ausfegen roill, ba'Q il)r ber Spinnroden Don einem Burfd)en genom»

men roirb, ber aisbann oon Rechts roegen burd) einen Ku^ eingelöft werben mu^.

?)at eine fold)e Spinnftube einige 3eit gebauert, fo toirb „(Einftanb" getrunfen.

nad)bem abenbs 3UDor bies beftimmt roorben ift, entftel)t plö^Iid) gegen ad)t

UI)r am folgenben flbenb eine au^erorbentIid)e (5ef(^äftigfeit unter bzn l'näbd)en.

1) Ceroalter, Deutf(f|c Dolfslicbcr, IV, 28. (Erf=Bö!)tne, Ctebcrljort, 11,596.
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3n ber Küdje toirb's lebljaft, tEöpfe unb ^a\\(in fangen an 3U Üirrcn, unb halb

erfd)eint ein bampfenbei* Kaffee auf bem Sifdje, über toeldjen fid) bie ganse

(BefeIIfd)aft mit großem (Eifer l)crmad)t.

Der Hag ber5aftnad)tcrfd)etnt. SdjonmefjrereniagesuoortDtrb berKüd)en»

3ettel gemad)t. Denn ba [oll's l)od) Ijergeljen, Bei Sage finb bie ITIäbd)en in

bem Spinnljaufe ocrfammelt; Kudjen tocrbcn gebacfen unb Kaffee roirb geröftet;

aud) get)t man 3um Krämer, um tönerne Pfeifen, Bönber unb ö^abaf 3U tjolen;

man jubelt unb freut fid), aber gefponnen roirb natürlid) nid)t ciel.— (Enblid)

ift ber erfetjnte flbenb ge!ommen. Kaum ift bie öerfammlung DoIIftänbig, fo

fängt ber roeiblidje Seil an, Zubereitungen 3U bem 5aftnad)tsfd|maufc 3U treffen,

toäljrenb bie jungen Bur[d)en fid) ein tncnig auf bie Strafe begeben, um „Kräpel"

3u toerfen. Die Rut)e mandjes £)au[es roirb bann burd) bas (bexäu\ä) ber gegen

bie Sure fd)mettcrnben alten Söpfe geftört. nad}3ufe!)en, röer es toar, ift Der=

gebli(^; benn roerfen unb baoonlaufen ge[d)iet)t in einem Hugcnblid, Surüde

ge!et)rt, er3ät)Ien bie fdjabenfrotjen (Befellen mit 5rof)Ioden iljre ^elbentatcn. 3u

Sd)er3 unb £uft geftimmt, fe^t man fid) nun 3U Sifd)e, mit beftem Appetit bm
Salat mit IDurft unb bie gebörrten 3rDetfd)en Der3el)renb. Den Befd)Iu^ mad)t

Kaffee mit Kud)en. Hun I)oIen bie ITTäbd)cn Zahai I)erbei, unb eine jebe gibt

bem Burfd)en, ber fo glüdlid) tüar, il)rc (Bunft erlangt 3U baben, eine irbene

Pfeife, üer3iert mit rotem ober grünem Banbe. ITTag nun einer raud)en lönnen

ober nid)t, gan3 einerlei, er mu^ fid) ba3u Derftet)en, tüenn er nid)t bei feiner

$d)önen in Ungnabe fallen roill. 3n biefer fröl)lid)en Stimmung beginnt auf

einmal ein Burfd)e bas Dolfslicb: £uftig il)r Brüber! ufro.^)

3n großen Spinnftuben voixb brei Sage lang 5aftnad)t gel)alten. flud) Der*

üeibungen finben ftatt.
—

Da bie Spinnftube einetDinterIid)eDereinigung ift, bie f)auptfäd)Ii(^ foId)e

Hrbeiten 3U betoältigen I)at, für bie im arbeitsreid)en Sommerl)aIbjal)r feine

Seit ift, fo beginnt fie fd)on fel)r frül), gleid) nad)bcm bicSrnte eingebrad)t unb

bamit ber Hrbeitslauf bes 3at)res für btn £anbmann auf bem Selbe im roefent«

Iid)en abge[d)Ioffen ift. Sobalb bie Sage im Spätl)erbft für3er rocrbcn, fängt

bie gemeinfame Hrbeit im Ejaufe an, mit bem erften glimmenben Kienfpan-),

ber bie Stube erl)ellt, beginnt bas Spinnen unb bie gemeinfame t)äuslid)e Hrbeit.

3m Reu^if d)en^) begann bie Spinnftube bereits im Spätt)erbft, fie jt^Iofe am
5aftnad)tsabenb mit einer gemeinfamen $mx ber Burfdjen unb RTäbd)en. 3m

1) (Ebcnöa, 111,431.

2) Dicfem cinfad)cn Bcleud)timgsmittel öcr flltoätcrseit, bas in entlegenen ba =

bifdien tEälcrn nod) je^t 3ur abenöltd)en (Bctelligfcit brennt (TUetjer, Babtf(f)es Dolfs»

leben, 174), mufe man nad)rüt)mcn, öa^ es iDirtfdiaftltcf) entfdiieöenoortetlljaftertDar,

als öas neu3eitlid)e (Erööl. Die Bauern fd|ni^ten fidj felbft iF|re Kienfpäne, unö öie

ITliüionen, Sie f|eute in öie tEafd)cn toeniger amerifanifdjcr Petroleummonopoliften

flicken, blieben im Canbe.

3) Dunger, Runbäs unb Reimfprüd)e, XXXff. 114.fl.
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fübI)annÖDcrfd)cn SoIIing toäljrte bie Spinnftube bis 3Utn [ogenannten „Saffd*

obcnb", bann tourbc fie burd) einen teierlid)cn Sdjmaus befd)Io[fcn.^) 3mBraun.

fdjtoeigifdjen^) begann bie Spinnftube balb nad) bem ^erbftmarlt unb cnbctc

im ^rü^jaljr, rocnn bie S^^öfdje 3U „garren" (quafen) beginnen. ITIit einem 5eft

eröffnet, rourbe fie ebenfalls mit einem 5eft befdjioffen. HmHieberrfjein^)

f)ob bas Spinnen um BTartini an unb roäljrte bis 3um St. (Bertrubstage (1 7. IHärs),

eigcntlid)c Spinnabenbe Ijielten bie Bauern aber erft in ben legten (lagen, bann

Ijalf man fid) gegcnfeitig bas le^te (Barn anfertigen; 3U biefen Spinnabenben

erfd)ienen oiele junge £eute, unb man beluftigte fid) bann mit Rätfelaufgeben

unb Sd)er3fragcn. Die Spinnftube bes I)effifd}en £anbDoIIes bauertc non Ito»

nember bis ITIär3, iljr J}öl)epunft toar bie fogenannte „lange Hadjt" com 20.

3um 21.De3ember.*) 3m B ab ifd)en'') tourbe bie Spinnftube balb nad} ber Kird)»

weil} um Hllerljeiligen ober lltartini eröffnet, fie feierte iljr I)öd)ftes 5eft um
IDeii)nad)ten. Blit bem I^aferfäen fdjlo^ bas Spinnen ab. 3n ber ©berpfals*')

begann bie Spinnte 3U IHartini, aufeer Samstags, too feine Spinnftube ftatt«^

fanb, fuljren bie DTäbdjen töglid) abenbs oon fieben Uljr ab in ben Roden. Die

5rül)iat)rsarbeitmod)te ber „Kunfel» ober Rodenftube" ein ^nbe. Der Sd)Iufe toarb

burd) bie fogenannte „£e^t" ober „flbrupf" gefeiert.') Da ujurbe ber le^te $laä]5

abgefponnen, fobonn Spinnrab unb Spinbel beifeitc geftcllt unb ber £uftbarfcit

il)r Rcd)t gelaffen, an roeldjer aud) bm Burfdjcn bie Q!eilnal)me oergönnt toar.

3n ber bat)erifd)en Pfal3^) unb im (Jlfafe^) u)urben unroiberruflid) an

£id)tme^ bie Spinnröber roeggeftellt nad) bem Spru(^: „£id)tmefe — Spinnen

Dcrge^!" Dasfelbe gefd)al) in ber ITlarf Branbenburg.^")

(Eines altertümlid)en Braudjes üieler Spinnftuben mag nod) fur3 gebadjt fein:

eine Ruijepaufe trat in ber märüf djen Spinnftube in ber Seit 3toifd)en U)eil)'

nad)ten unb (Epipljanias ein. 3n biefer 3eit, ben fogenannten „3u)ölften", tourbe

unter feinen Umftönben gefponnen, bafür rourbe anbere Hrbeit oerridjtet. Den

(Brunb biefer alten Sitte rou^te man nid)t metjr, I)ielt fie aber tro^bem f)eilig.

(Ein äl)nlid)er Braud) lebte im Babifd)en^^), roo um bie lDeii)nad)ts3cit ^erum

„lange nad)t" äljnlid) roie iuKurljeffen gefeiert rourbe unb bie Spinnröber ruljten,

roeil bie uralte 5eft3eit ber 3roölfnäd)te anbrad). So roirften nod) bie (Erinnerungen

an altgermanif(^es lOefen in ben beutfd)en Spinnftuben fort.

1) Ejorlanb, Sagen unö lTlt)tl)en aus öem SoIIing, 87.

2) 3ettfd)rift öcs Deretns für öolfsfunöe, VIII, 214.

3) Dirffcn, öoIfstüniIid)cs aus ITIeiöcrid), 8.

4) Ijc^Ier, E)effifd)e £anöcs« unö Dolfsfunbc, 11,89,162,353,526,630.

5) mci)er,BaöifdiesDol!sleben,173. 6) Sentfd), r»oIfsfittet.ö.(Dberpfal3,267.

7) 3nSad)fen Ijieö öer le^tc Spinnabenö „Sdieiöabenö". Däl)nl)aröt, Dolfs-

tümltd|cs, 1,90. 8) Klecberger, Dolfsfunölidies aus 5ifd)bad) i. ö. Pfalß, 38.

9) Stöber in 5rotn"ianns ITTunöartcn, IV, 11.

10) 3eitfd]rift bes Dereins für Dolfs!unöc, XII, 76.

11) metjer, Babifdies Dolfsleben, 179.
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Bei bcn Sieben bürg er Sad)[en roäfjrten bie Spinnftuben DonlTtartim bis

£id)tme^, fie rcurben an jeöem Rhenb öer n)ocf)e au^er Sonnabenös abgeljalten.^)

Die IDenöen in öer Itieberlaufi^ begannen öie Spinnftuben am II. ©ftober

(6em Burfljarbstag) ober 3U ITIartini unb fd)Io[fen mit bem (Dfterfingen ^), itjren

^öl^epunft erreid)ten fie um 5a[tia'i)t-^)

IDie ber Dolfsgefang im allgemeinen feitens ber fid) „gebilbct" Dünfenbcn

oeradjtet unb oerfpottet rourbe, Angriffe aller Art erfufjr unb Derfolgungen er»

bulöen mufete, fo Ijaben aud/ bie Spinnftuben reidjiid) Jjoljn unb J}a^ über fid|

ergeljen laffen muffen.^) Htan Ijat fie 3U allen Seiten oerfe^ert unb oerfolgt.

Spftematifd) tourbe von 1500^) bis in unfere Sage Ijinein ber Pernidjtungs«

frieg gegen fie in oielen (Teilen Deutfdjianbs gefüljrt: Deranftalter unb Befud)er

iDurben burd) poliscima^regeln '^) fdjüaniert, beftraft, feitens ber (5eiftlid)feit

mit Strafen bebroljt, oljne ba^ man feitens ber üerfolger meljr als allgemeine

Rebcnsarten oorsubringen t)ermod)te. dinselne (u)ir!üd)e ober angeblid)e) Aus»

fdjreitungen mußten ba3U Ijertjalten, eine tDof}lbered)tigte länblidje (Einridjtung

3U 3erftören, für bie man einen <£rfa^ toeber f(^affen !onnte nod) toollte.'')

3n tneldjem (Eone bie ©brigfeit frül)er bie befdjeibenen Dergnügungcn bes

Canboolfes 3U bel)anbeln beliebte, baoon follen einige amtlid)e Perfügungen

gegen bie Spinnftuben Zeugnis ablegen. 3n ben furfä^fifdjen (Beneralartifeln

riom3al)re 1580*^) roirb alfo befohlen: „ Dieroeil aud) bergleidjen £eid}tfertigfeit

unb Un3ud)t fid) mel)rmals in benen Roden» Stuben unb bei) bem Sd)eib=Abenb

3utragen, ba bie ITTägb in einer Stuben 3ufammen!ommcn unb in bie nad|t

fpinnen, bet) toeldjen fid) bie jungen oollen Bauers = (Befellen finben, allerlei)

Üppigfeit unb £eid)tfertigfeit üben, bie fie aud) l)ernad) 3U I)aufe begleiten,

baburd) mand) jung ITIenfd) 3um 5cill gebrad)t, Sollen biefelben bei) crnftlid)er

Straffe gän^li^ abgefd)affet fei)n." So roeit ber toeife (Befe^geber, für ben ber

1) SroTttus, Bilöer aus öem fäd)fifd)cn Baucrnleben, 69.

2) (Döcrum Af d) er mttttx)0(f):Ejaupt=$d)maIer,DoIIsIie6cr öer IDenöen, II, 219.

3) tCe^ncr, Slaroen in Deutfdjianö, 335. (Etoalö ITIüIIer, Das IDenbentum in

öer Ilieöerlauft^, 114.

4) Die Angriffe öer Satirifer auf öie Spinnftuben , öenenSdjuI^, Deutfd)cs

£eben im 14. unö 15. 3al)rl)unöert, 173, 174, Raum gibt, fjabe id), öa fie parteiifd)

gefärbt finö, aufeer act)t gelaffen. £)ier ftnö leöiglid) einßelne toüfte Dorfommniffe oer-

allgemeinert, ein Bilö öer Spinnftuben oermag man aus foId|en Darftellungen nidjt 3U
getoinnen. Aud) öie 3cid)nung, öie £)ans Sebalö Bet)am oon einer Spinnftubc entroirft

(Sdiul^, ebenöa 174), ftellt nur eine tolle, ftarf farifierte Balgerei öar. Über fatirifdjc

Spinnftuben = Bilö er unö «(Bcöid)tc berid)tet öie 3tfd)r. ö. üer. f. Dolfsfunöe XV, 28.

5) 3m<EgerIanöe touröcn öie „Rodenftubcn" fd|on 1502, öann tDieöerf)oIt 1576,

1583, 1680 oerboten, erljielten fid} aber tro^öem bis in öie neuefte oeit. (3eitfd)rtft

öes Dereins für Dolfsfunöc, VII, 304, 306.)

6) (Einselne Spinnftubenoerbote finöen fid) felbft in IDeistümern: $d)ul^,
ebcnöano. 7) Beifp.b.E)ageIftange, $üööeutfd).Bauernreb.t.mitteIaIter,267,268.

8) Dunger, Runöäs unö Rcimfprüdjc, XXXII.
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Umftanb, ba^ „mcljrmals" Übergriffe in btn Spinnftuben oorgefommen fein

follten, ausreid)te, um bas gan3e gefelligc Zehen 6er £anöleute unter Strafe

3U ftellen. dbcnfo fursfictjtig üerfuf)r man anberroärts. 3m alten Surften»

bergifd)cn(Beb{ete erging 1746 ein „decretum", bafeöie „ KuncEel unb £ied)t»

ftuben ", roo „ öffters aller!)anb Sotten unb poffen oorbet} 5U get)en pflegen ", „ all*

bereit meljrfältig oerbotten toorben", „ nod)maIs alles (Ernfts abge|tellet" toerben

unb JjausDäter ober I^ausmütter, tocldje Spinnftuben geftatten, für bie befud^enbe

Perfon 1 ©ulben Strafe ober 2 Zaqe unb Hädjte „im lEtjurm abbüffen" foIItcn.^)

Hucf) in ber Sd)rDei3 ergingen öerboteber Spinnftuben, berenBegrünbungebenfo

I)infäIIig toar , roie bie ber beutfd)en Bel)örben. So nerorbnet ein „ ®brig!eitlid)es

(Ebift" aus ber Sd^roeis üom 3ö^Ye 1590^): „(Es ift auö) mcnflid)en nod] un=

oergeffen, roie ber anmäd)tigc (Bott, toenn bie Stubeten in Hloen nnb IDatjben

finb gft)n, uns toieber mit ^agel unb Ungetoitter unb großem tDaffer I)at geftraft

Don toegen unferm fünbigen, bosljaften, ruljen Zehen ufto." unb nerbietet auf

(»runb biefer (Beroittcr bas fjalten ber Spinnftuben. tDeld)e Kur3fid)tigfeit!

Äf)nlid)c (Erlaffe finb bis in bie ncuefte 3eit I)inein gegen bie Spinnftuben

ergangen.^)

Hid^t blofe bie beutfdjen Spinnftuben I)aben unter foId)en üerfolgungcn

gelitten, aud) in bie Spinnftuben ber tDcnben, bei benen nod) ftreng barauf

geljalten toirb, ba^ nur eljrbarc ITTäbd)en ber Spinnftube angeijören, l}at bie

Polisei bereits eingegriffen unb oereinselt ben Burfdjen ben Sutritt unterfagt.*)

flud) au^erljalb Deutfdjianbs famen üerbote oolfsmä^iger, länblidjer 3u=

fammenfünftc nor. J^eftig angefeinbetrourben bie Spinnftuben in ber Bretagne

feitens ber fatI)oIi|d)en (Beiftlid)feit , unb es gelong it)r, mandje berfelben ah*

3ufd)affen.^)

Unb bod) toar biefe oieloerfolgte Spinnftube an fid) eine ebenfo bered)tigte

als Ijarmlofe (Jinrid)tung. tDarum »erfolgte man nur fie unb nidjt bas gefelligc

£ebcn ber Stäbte?

tDarum nerfudjte frütjer niemanb , eine fo u)o!)Ibegrünbete Pereinigung 3U

oerteibigen ober 3U reformieren?^) (Es voixb fid) fd)iöerlid) jemals eine aus»

1) HIcmannia, I|gg. v. Birlinger, II, 122.

2) tEobIcr, flppenseller Sprad)f(i)Q^ , 409 ff.

3) mir liegt ein foldjer aus öem 2^^^^^ 1885 oor, in bem öer £an6rat eines

f)cffifd)en Krcifes ftrenge Übcru)ad)ung öer Spinnftuben miorönct mit öer lUoli«

Dierung: „(Es ift eine nid)t 3U leugnenöc ^Eatfadjc, ba^ öurd) öic faft überall nod)

üblid)cn Spinnftuben öie gute Sitte tjöufig gefätjröet unö öer üöllerei unö Unfittlid)«

feit t)orfd)ub geleiftet toirö." fluf (örunö foId)er allgemeiner Angaben touröe polisci»

auf[id)t über £eute nerljängt, öie fid) 311 gefelligen Stoedcn 3ufammenfanöen! i^ätte

id) öas flftenftüd nid)t geörucft in öer £)anö, id) loüröc es nid)t für möglid) I)alten.

Ceiöer ift es (Ealfadje. 4) (Eroalö ITlüIIer, Das IDenöentum i. ö. Hicöerlaufi^, 115,

5) Sebillot, Lit. orale de la Haute -Bretagne, III, IV.

6) (Eine feltene flusnabme mad)te 3uftus IHöfcr, öer in feinen „ Patriotifd)cn

ptjantafien" Kap. 5 öas Spinnftubenicben im (Dsnabrüdifd)en rooIiltDoIlenö fd)ilöert.
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reidjenbc fluttoort erteilen laffcn; alteingetüurselte öorurteile, trabitioneller ?)a%

Unfenntnis ber oölfifdjen 3uftänbe unb nod) mandjes mclir mag bei biefem jatjr.

Ijunbertelangen tDüten gegen bie Spinnftube mitgetoirft Ijaben. 3d) toill nid)t

(Bleidjes mit (BIeid)em oergelten, fonbern ftreng [ad)Iid) unb oI)ne fubjeftioe

(Einflüffe bie Spinnftube 3U redjtfertigen fud^en burd) Dorfü^rung Don Döllig un=

parteiifdjen fln[id)ten. ITtan !önnte mid) cinfeitigcr parteinatjme 3eit)en, roollte

id) Urteile von r)oI!s!unbeforfd)crn über ben lüert ber Spinnftube für unfer

üoüsleben anfüfjren. 3d) laffc fie besljalb toeg. Um qan^ unparteiif(^ 3U

Derfaljren, tDÖljIe id) nur Urteile üon foldjen perfonen, bie btn beiben Berufs«

!rei[en angeijören , bie von jetjer am I)eftigften gegen bie Spinnftuben geeifert

unb Diel3uil)rem Untergang beigetragen I)aben:(5eiftlid)e,£el)rer unb toelt»

l\d]e Bel)örben. {}ier ift biefe Huslefe:

Kaplan f)et}binger, ber Kenner bes üolfslebens in ber €ifel, töeife ben

Spinnftuben nur (Butes nad)3ufagen, er rütjmt fie als „Pflegerinnen ber Sage".^)

Pfarrer Hentfd) äußert fid) über bie Spinnftuben ber tüenben^): „3t)r

Dölliges üerfdjtoinben toürbe für bas üolfsleben unb bie Kenntnis bcsfelben

infofern einen Sd|aben bebeuten, als gerabe bie Spinnftube bie t}eimftätte alter

Bräud)e unb Überlieferungen ift."

Pfarrer Sd)ulte in (Bro^enlinben ^) (®berl)effen), ber lange 3at)re bie im

cinfamen öogelsberg nod) blül^enbe Spinnftube 3U beobadjten (Belegent)eit

tjatte, fa^t fein Urteil über fie bal)in 3ufammen: „3d) mödjte fie als eine i^üterin

uralten germanifd)en Dolfstums be3eid)nen."

Derausbem£ef)rerftanbeI)erDorgegangeneDr.®erteI^),berin$ad)fen,

tDo bie Spinnftuben poIi3eiIid) oerboten finb, (Belegentjeit 3U Beobadjtungen

Ijatte, fällt folgenbes Urteil über ben (Erfolg ber bet)örblid)en Unterbrüdung

:

„IKan !)at mit bem Derbote nidjt bas erreid)t, roas man geroollt tjat; bie Spinten

finb Derfd)tDunben, n;runtfud)t aber unb Un3ud)t, bie man treffen roollte, finb

geblieben," „3m guten Sinne erfd)eint bie Spinnftube als ein tDirfIid)es mittel

3ur $örberung bes börflidjen Korpsgeiftes, 3ur Hufrcd)teri)altung freunbnad)=

barlidjer 3ntereffen. töo bie Spinnftube biefes (Bepräge trägt, roo fie alfo eine

EJeimftättc gemütlidjen Stillebens ift, ba ift fie unftreitig 3U begrüben," äußert

fid) Pfarrer (Ebeling.^)

t)ofrat B r ü d n e r , ber üerfaffer ber „Reu^ifd)en £anbesfunbe", urteilt : „5rei«

gegeben, aber in e!)rbaren Familien ge!)alten, roürben bie Rodenftuben ber Hus»

artung cntgel)en unb neben bem Heden unb Sd)er3en ber 3^9^"^ fils Hiräger

unb Konfcroatoren DoIfstümlid)er £ieber, (Er3äI)Iungen, Rätfei, Sprüd)e unb Spiele

1) Jjctjöingcr, Die (Etffel. Koblens 1853. VII.

2) rOutÜc, Säd|fifd)c Doüsfunbc, 33"7.

3) Ejc|ftfd)c Blätter für üolfsfunöc, 11,128.

4) ©ertcl, Betträge jur Canöes» unö,DoIfs!unöe öes Kgr. Sad)fen,87.

5) (Ebeltng, Bilde in oergeffene tDinfel, 11,246.
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ein golöcnes Stüd Doüspoeftc fein unb bleiben, toie jic es roaren, feitbem •

Iponnen loirö."

Daneben Ijaben HTänner aller Stänöe unb tDeltanfdjauungen fid) mit (Eifer

für bie (Erljaltung ber Spinnftubcn ins 3eug gelegt: prof.SeHj Dal)n^) meint:

„Die Sittlid)!eit läuft nirgcnbs toeniger (Befal)r als in biefen 3ufammenlünften,

wo (Eltern unb Kinber, f^ausleute unb nadjbarn oljne ^eimlicijfeit, arbeitenb

unb rufjenb iljre Stunben gefellig oerbringen." IDilibalb oon Sd)ulenburg^)

fdjreibt: „$oId)e burcf) bas HItcr getoeiljte (5ebräud)e bes £anbDoIfes, roic bie

Spinten vl\xo., follte man e^er begünftigen als oerbieten. 3n iljnen lourbe eine

feinere Umgangstoeifc als fonftroie gepflegt, in il)nen ber (Beift ber Dii^tung

Don (Befd)Ied)t 3U (Befd)Ied)t oererbt. nüdjterne Derftanbesseit, bem üolf au^
bas bi^d)en Didjtung 3U neljmen! 3d\ Ijabe toieberljolt Spinten in Burg bei»

getöoljnt unb niemals jene Rol)eit ober Unfittlidjteit toaljrgenommcn, als beren

Brutftätten fie r)erfd)rien toerben, lüoljl aber erfrculid)ertx)ei[e bas (Begenteil!"

Prof. (Ernft lUeier-) füljrte aus: „So mögen fie aud) bem Dolte feine „£id)t»

ftubcn" unb „£id)t!ar3en" gönnen, ba ber IHenfd) nun einmal für bie (Befell»

fd)aft ber UTenfdjcn gefd)affen ift unb niemanb bcred)tigt fein fann, eine foldje

Hrt Don (Befelligfeit 3U unterfagen."

Das finb einige Husfprüdje angefcljener, urteilsfäljiger ITtänner. Sie roicgen

in iljrer tooljltDollenben, fad)lid)en Hrt bas ganse geiftige Rüft3eug ber Spinn=

ftubenoerfolger 3et)nfad) auf. £eibcr I)at man biefe Stimmen nid)t bead)tet.

Diefem unaufljörlid)en Sd)ifanieren ift bie Spinnftube fd)lie^lid| nad) 3ät)em

IDiberftanbe 3um (Dpfer gefallen: bas Siel ber (Eiferer ift enblid) erreid)t: es

ift ftill gcroorben auf bem Dorfe, ber Dolfsgefang ift oerftummt. Spinnftuben

befteljen faft gar nid)t meljr. 3ft es besl^alb bcffer geroorben?

Die alten Sitten l)alten bas £anbDolf ntd)t mcl]r 3ufammen, bie Spinnftube,

bie ber 3ugenb einen l}alt geraäljrte, ift baljin — bcsljalb ftrömt l)eute maffen«

Ijaft Dom Zanbe bie Beüölferung toeg, unb biefe unaufljörlidje Hbroanberung

läfet bas £anb oeröben unb bie Iöel)rfraft 3erfanen. So ift es banf ber (Befe^*

gebungsfunft ber legten oier 3al)rl)unberte geworben.

3d|,l)abe mir bie ITIül)e gemad)t, an ber ?}anb ber fpärlid)en fluf3eid)nungcn

ben Verfall bes alten länblid)en Dercinsujefens ujcnigftens annäljernb 3U cr=

forfdjen. Da ergab fid) bcnn folgenber Hbri^: gan3 Derfd)counben ift bie Spinn»

ftube imKönigreid)Sad)fen, felbft bei btn il)r Polfstum 30!} oerteibigenben

tDcnben gibt es feit 1 5 3£il)ren feine Spinnftuben mel)r.^) Jjier ift ein großes

3ufammgcl)öriges (Bebiet, in bem bie alte Doltsfitte gän3lid) serftört roorben

ift. üerfdjtDunben finb fie aud) im ^er3ogtum Braunfd)tDeig, U30 fie früher

1) Baoaria, 11,831.

2) IDilibalb oon Sdjulenburg, tDcnötfdjC Dolfsfagen unö (Bcbräudje, XV.

3) lUctcr, Deutfdje Sagen, Sitten unb ©ebräud)e aus Sdjtoaben, I, XV.

4) tEe^ner, Slatoen in Deutfdjianb, 335.
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fcitcns bcr Bctjörben ocrbotcn toaren.^) $c!)r 3urü(fgcgangcn gegen frül)er ift

basSpinnftubentoefen in bemfonftfosäl) am guten flltent)ängen6en Kurt) cffcn.^)

3ninitteI5eut[d)Ian6 begann frü!) bas Serftörungstoerf, felbft in ent-

legenen £anbftrid)en, roie im IDeftertoalb, t}ielt man tTTa^regelungen für not*

toenbig, roeil angeblid) „Unorbnungen unb Unftttlid)feit" üorgefallen toaren.'^)

Die 3a 1)1 ber Spinnftuben in Baben I)at beträdjtlid) abgenommen.^) 3n

Sd^roaben toaren fdjon 3U Anfang ber 50er 3Q^^e ^cs oorigen 3af)r^unberts

übereifrige 3eIoten am tDerfe, um bie Spinnftuben ausßurotten, leiber toie über«

all mit (Erfolg.^) 3m HIgäu, too fid) mandjer alte Braud) siemlid) lange I)iclt,

laffen bie Spinnftuben neuerbings nad); fic finb faft nur nod) im gebirgigen unb

tocftlidjen fligäu 3U treffen.^)

Hnfongs ber 60er 3öl)re toaren im fäd)fifd)en (Dberersgebirge') nur

nod) Qirümmer ber fogenannten „Rodenabenbe" DorI)anben, aud) biefc erIofd)en

fpätcr nad) unb nad). 3n ber fäd)fifd)en unb fd)Iefifd)en^) (Dberlaufi^

finb bie Spinnftuben infolge poIi3eiIid)er Hnorbnung r)erfd)tDunben.^) 3n ber

tD en b if d) en Hi eb er läufig ift in Dörfern mit 5abri!beDÖlIerung bie Spinn»

ftube Dtelfad) eingegangen.^") 3mfäd)fifd)enDogtIanbe£Durbe fic oon ben Der=

toaItungsbet)örbcnfd)onDorl870^^)burd)Derbotebefeitigt.^^)3nDeutfd)=Böt) =

men l}abm bie „Rodenftuben" anfficitungüerloren, imnorböftIid)enBöI)men

finb bie „£id)tgänge" 3u(Brabe getragcn^^), ber Kienfpan, ber im I)öl3ernen£eud)ter

3U mand)er Kurstoeil unb 3U oiel fleißiger Arbeit Ieud)tete, ift erIofd)en unb nid)t

crfe^t roorben^^), im mäl)rifd)en KuI)Iänbd)cn,bas einft eine Sd)a^fammer alten

bcutfd)cn Dolfsgefanges mar^^), üerfc^roinben bie Spinnftuben^^), bie mäf)rifd)cn

(Bebirgsbeutfd)en l)aben il)re frül)er gepflogenen Rodengänge eingeftcllt.^')

lUit bcm Hufl)ören ber Spinnftuben fam meift andi ber frül)ere 3ufammen*
I)ang ber Dorffugenb ins IDanten, fie 3erftreute fid), oiele roanberten toeg

1) Hnöree, Braunfdjroeiger Dolfslunöc, 2. Hufl., 228.

2) £)c§Icr, £jcffifd)c £anbes. unö Dolfsfunöe, 11,379.

3) Kcljrctn, Dolfstümltdies aus Itaffau, 229.

4) ITtetjcr, Babifdies Dolfslcben, 171.

5) Dieter, Dcutfd)e Sagen, Sitten unö (Bebräu(i)e aus Sd)tr>aben, I, XIV.

6) Reifer, Sagen, (5ebräud)e unö SpridjiDörtcr öes fligäus, 11,234.

7) Sptc§, Aberglaube, Sitten unö (5ebräud)c öes fäd)f. Q)berer3gcbtrges, 52.

8) lEe^ner, Slatncn in üeutfd)Ianö, 335.

9) Cinde, Stanö öer Dolfsfunöc, 76. fl.

10) (Eroalö niüller. Das IDcnöentum in öer tlieöerlaufi^, 114.

11) Dunger, Dtaleft unö Dolfslieö öes üogtlanöes, 15.

12) ©ertel, Beiträge 3ur Canöcs« unö Dolfsfunöe öes Kgr. Sadjfen, 60.

13) Benöel, Die Deutfd)en in Böf)mcn, 256.

14) J)ruf(i)fa=tEoifd)er, Deutfd)e Dolfslteöer aus Böf)men, XIV.

15) IDoüon ntetnerts Sammlung Seugnis ablegt.

16) IKüIIer, IDillibalö, Beiträge jur DoI!s!unöc öer Dcutfd^cn in lTtät|ren, 153.

17) (Ebenöa 225.
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in bic Stabt. Seit Huf^ebung ber Spinnftuben befielt — fo fagten bie Canb»

leute in ^^cinfen^) — „!eine Kamerabfdjaft meljr", bie 3ugenb, früljer in ber

Spinnftube sufaminengebrängt, xoax auf größere dintradjt angecoiefen, rDäl)renb

fic fid) je^t in einselne Parteien abfonbert. Piel 3anf, Streit unb Seinbfqaft

nimmt baljer [einen Ur[prung. So 30g ber Serfall ber alten 0rganifation bic

Serftörung bes gansen alten Dorflebens nad) fid). Hun fonnte bas gro^ftäbtifd^e

löefen ungeljinbert burd) alle Suq^n einftrömen, unb balb roar bas a 1 1 b e 0? ä I) r t e

Zanbhhzn, bas oiele 3al)rl)unberte bas Staatstoefen geftül^t unb ben 3ungbrunnen

bes Doües gebilbet fjatte, gefdjnjunben. — ITun Ijaben bic blinben (Eiferer Rulje.^)

Die mutwillige Serftörung alter beutfd)er Dolfsfitten burd) oerblcnbete

engl)er3ige Bureau!raten unb seternbe pi^arifäer ift eines ber traurig ften

Kapitel beutfd)er Kulturgefd)id)te. Die leid)tfertige Hrt, lüie el)ru)ürbigc

Bräud)e ausgerottet tourben, ol)ne ba^ man aud) nur ben Dcrfud) mad)te, fic

3u Dcrebeln ober 3U ücrbeffern (falls es rairJlid) ber Derbefferung beburfte!),

lä^t fid) nur mit ber tDalboertDÜftung Dergleid)en, bie fur3fid)tige (Egoiften be«

treiben, ot)nc bic unerme^lid)en Sd}äben 3U bebenfen, bic fold^es Scrftören 3ur

5olgc I)at. XKan I)at bie Dolfsfitten ^wat abgef)ol3t, aber nid)ls u)ieber auf»

geforftet unb fo £üden im Dolhlcben gelaffcn, in bencn bic £cl)ren bes Um«
ftur3es reid)lid)en Boben fanben.

Dod) genug {)ierDon! IDollte man bas felbftmörberifd)e tDüten gegen bcutfd)c

Dolfsfitten, bas fid) bis in bie neuefte Seit l)inein fortfe^te, gebül)renb fenn»

3eid)nen, fo roäre fclbft ber fd)ärffte flusbrud nid)t fd)arf genug. ^)

tOenn neuerbings cin3clne rDol)lmcincnbe £anbfreunbe ben Dcrfud) gemad)t

f)aben follen''), bic Spinnftuben roieber neu 3U beleben, fo ocrmag id) an ben

blcibcnbcn (Erfolg fold)er Bemül)ungen Iciber nid)t 3U glauben. (Es gel)t ba

ebenfo lüie mit ber IDiebereinfül)rung ber Bauerntrad)ten. Der (Eifer ift 3U loben,

aber bie Quoten ftel)en bcsl)alb bod) nid)t mel)r auf. UTan l)ätte frül)er ettoas

tun follcn, tüo nod) 3U retten toar. Bauernfittc unb Bauernftanb ift toic ein

alter ^od)coalb. flbgefd)lagen ift er rafd), aber u)ad)fen fef)en il)n erft coicbcr

frembe (Befd)led)ter.

1) Ditfurtf), Sränfifdje Dolfslicöer, 11, XXXVI fl.

2) Der ITterfioüröigfeit Ijalber mu^ id) t)ter feftftellcn, öafe einer 5er eifrtgften

Spinnftubenocrfolger, ber in öffentltd)en Dorlrägen nod) in öen 80er 3Qf)ren 3ur

poIi3etItd)enI)erfoIgung öer Spinnftuben aufforöertc, ein — 5ud)tI)ausötrcftor toar.

3) 3n meiner (Einleitung 3U öen ,,Deutfd)ent)oIfsIieöernaus®berf)effcn",
CXXlllff., l)abeid) 1885 flar unb beftimmt, aber leiber aud) oergeblid) meine Stimme
3ugunften ber Spinnftuben, bie bamals nod) in f)effen beftanben, erl)obcn.

4) ITad) E)auffens Deutfd) = böl)mifd)er üolfsfunbe, 80, ift biefer Derfud) in

Preu^tfd) « Sdjlefien gemad)t toorben, (Dslax S d) 1 3 f)Qt einen „Spinnabenö Don l7er3ogs«

roalbau im tDinter 1899" »erfaßt, um bie tEeiInal)me an ber früt)er aud) in Sd)Iefien

oorf)anbenen Spinnftube 3U roeden. Die fd)Iefifd)e (5ciell[d)aft für Dolfsfunbe Ijat

(Breslau 1901) biefes Bud) f)erausgegeben.
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Durdi ben Untergang ber Spinnftube ift öer PoIIsgefang fdjiDcr gefd)äbigt

röorben, benn bei ber leidjteren Arbeit im gefelligen Kreife iDurbe ber (Befang

gan3 befonbcrs angeregt, (Es fd)eintein pfi}d)oIogifd)es (Befe^^) 3U fein, ba^

ITtenfdjen, bie für geröö!)nlid) 3U I)arter, anftrengenber Hrbeit berufen finb, bei

Ieid)terem $d)affen fid) 3um Singen befonbers aufgelegt fül)len, ba^ fie babei

geiöifferma^en crft auftauen. IDenn ber norbruffifdje Bauer in ber 3eit ber

niuöe, tDo bie 5elbarbeit rutjt, 3U f}aufe bei ber einförmigen Arbeit bes Stridens

von 5ifd)erne^en fi^t, bann fommt if)m uncoillfürlid) bie bei ber ^elbarbeit ru*

I]cnbe £uft, „alte (Befänge" an3uftimmen unb neue 3U erlernen. DiefeBeobaditung

tjaben ruffifdje Bauern felbft bem 5orfd)er fielferbing gegenüber geäußert.'') €s

muö alfo eta)as IDaljres barin liegen. Regte bod) aud) bas Spinnen unb IPeben

in ber Spinnftube fonft fdjeue unb 3urüdt)altenbe perfonen 3U frotjem (Befange an.

Die Spinnftube entfprad) bemnad) nid)t blo^ tDirtfd)aftlid)en unb geiftigen

Bebürfniffen, fie toar gerabesu eine feelifd)e Hotroenbigfeit: ber (Befang ent»

laftete bie von ber fd)tDeren 5elbarbeit bebrüdten (Bemüter unb ftär!te fie 3ur

IDieberaufnaljme itjres Berufes im näd)ften 5rüt)Iing.

Der Spinnftube als ujinterlidjer Dercinigung oermodjte ber Sommer als 3eit

mül)feliger Arbeit unb (Betoitternot nidjts (Blei^roertiges an bie Seite 3U fc^en.

Hur an fd)önen Sonntagsabenben traf fid) bas junge Dol! unb fang im (Brünen.^)

SoId)e linbbuftigen Sommerabenbe laben 3U traulidjem 3ufammenfein unb Runb«

gangen ein. Doppelt anmutig unb feierlid) Hingen bie djoralartig oorgetragenen

üolfslicber aus bem (Brünen, inbcs im Hbenbfrieben Silberroöltdjen am fjellen

E)immel baI)infd)tDeben. So l^ahe id) im alten Zanbe ber Hatten bm DoI!s»

gefang oft üernommen. (Ein rounberfames, unoerge^Iidjes Bilb doII Stimmung:

Silberfäben umfpinnen bie rut)enbe £anbfd)aft unb ber Duft ber blauen tTtärdjen«

blume erfüllt bie toarme £uft.

Dcrein3elt trifft man foId)e Sommerabenbgefänge nod) in beutf^en £an'

bzn. An Sommerabenben oerfammelt fid) biejugenb imDogtlanbe^) 3uil)ren

„Sommert)aufen'', aud) „Sommerf)äufeIe" genannt, bann 3iel)en bie ITIäbd)en

Arm in Arm „einget)ätelt" ftra^enbreit burd) bas Dorf, bie Burfd)en I)interbrein

in Reit) unb (Blieb unb fingen it)re £ieber. Spinnftuben unb fd)öne Sommerabenbe

finb bie 3eiten, an benen bie 3ugenb in ben Dt a r
f
d) e n 3uroeiIen fingt. ^) 3m (E g e r

•

[anbe oerfammelt fid) an Sommerabenben bie eru)ad)fene 3ugen6 auf ber Dorf

=

flur, unb ba roirb flott gefungen.^)

1) Irtan Ijat fo oft öarauf ()tngctDtefcn, bafe öer Kulturmcnfd) 6ic 5elöarbeit metbc;

Dtelleidjt liegt f)ter öie pft)d]oIogifd|c (Erflärung für öiefe Art öer Canöflucf)t.

2) Ruffifd)e Rcouc, 1,273.

3) „Hm flbcnö im 5rif(i)en ift gut fingen, too öie ITtäödjen Don £icbe plauöetn",

fingt ein tosf anifdjes Dolfslieö (Tommaseo, canti pop., 1,354).

4) lOuttfe, Säd]fifd|e Dolfsfunöe , 239.

5) flilmers, marfd)enbud), 4. Aufl., 204.

6) £jrufd)fa»Soifd)er, Deutfdje Dolfslieöcr aus Böf)men, XIV.
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3nf)agenbad)(RI)einpfal3) beftcljt nodjbic alte fd)one Sitte, ba^Burfdjcn

unb lTläbd)cn an ben Sommerabcnbcn ju gcmetnfamcm (Bc[ang alter Doüslicber

3ufammenfommen.') Hn toarmen Sommerabenbcn auf Spasiergängen unb bei

ber Rü(ffel)r oom $elbc crüang bas Doltslieb Ijäufig in IDeftprcu^cn.^)

Dor 3at)r3el)nten ertönten in ben Dörfern besf)of)enIo^ifd)en5tan!en =

lanbes^) bie Dolfslieber, toenn an lauen Sommcrabenben bie Burfd)en unb

I]Täbcf)cn reit)enu)eife burd) bie Strafen ber Dörfer sogen. 3m I^anauer £anbe

bes €lf äff es laffcn es fid) Burfd)en unb IlTäbd)cn nidjt neljmen, auf ben „©roe»

märf " (flbenbmarft) 3U getjen, nad) ^eierabenb 3ogen bie ITIäbd)en üoran in einer

Reil)e, Dolfslieber fingenb,I)interl)er bie „BuotDe"baIbcinftimmenb,baIbnedenb.*)

„flbenbmärfte" an Sommerabenben gab es aud) im Babifd)en.^) Hn ^eft» unb

Feiertagen oerfammelt fid) auf ben Dorfplä^en unb in ben (Barten bas junge

unb alte Dol! Portugals unb Iaufd)t auf bie Zöm eines (Befanges 3ur (Bitarre

ober 3um Samburin.^)

^ier mögen nod) einige Sammelpunite, too froljer Sang ertönte, !ur3e (Er=

tDä!)nung finben:

^nbenHieberlanbenroarbie Saberne (bas Bier - unb IDeinI)aus) ber tEreff

=

puntt für lebensfrotjelTIänner, unb mand)erSd)oppen, mand)e pinte toarb bort

mit froljem Sang ausgeftod|en; bort fanben fid) aber aud) Burfd)en mit iijrcn

ITtäbdjen ein, fd)er3ten miteinanber bciSran! unb (Befang. Dagegen toaren alle

Derbote unbprebigten toirfungslos: bie lebens» unb minneluftigen Dirnen fanben

md)ts babei , il)ren (Beliebten in bie Sd)enfe 3U folgen. TTTand) niebcrlänbifd}es

Dolfslieb') ü^eife baoon 3U fingen, tote gcmütlid) es fid) mit fd)önen inäbd)en

auf ber Banf bei Bier unb tDein 3ed)e unb finge, flud) beutfd)c Sänger I)aben

bei£ieb unbtDein roeiblid) gejubelt, gefungen, unb es mag rool)! mand)cs neue

£ieb bei foId)em froI)en Hnla^ erflungen fein. Bei freubiger £aune im frot)cn

3ed)er!reife ift fid)er mand)es £ieb ber beutfd)en £anbstned)te 3um erftenmal

gefungen roorben. (Ein reisenbes £icb ^), bas fid) oon ungeübter £anbs!ned)tl)anb

in einem alten bem Sölbnerfül)rer ITlarquis be Pcscara früt)er 3ugel)örigenBanbe

eingefri^elt fanb, malt anfd)aulid) ein Bilbd)en baoon, toie es beim Singen cnt»

ftanb: 3tDÖlf £anbs!ned)te fi^en frifd) unb frei am Q;ifd)e unb fingen ein neues

£ieb, ba erf^eint ber erfel)nte IDirt mit einer Kanne IDein: „l)alt!" fd)allt's

nun in ber Runbe, „toir toollen nid)t roeitcr fingen, fonbern uns gegcnfeitig

1) mitteiliingen unö Umfragen 3ur bat)enf(f)en Dolfsfunöc, 1901, Hrl.

2) tErei(i)eI, Dolfslieber, IV. Der 6efang bei ber £)cimfcf)r Dom Selbe ift aud)

bei btn Citaucrn (f. oben S. 22) beliebt.

3) ^oI)enIoI)ifd)»fränft[d)cr £teberfd)a^ (oon t}ad)tel u. Abel), IV.

4) Dunger, Runbäs unb Reimfprüdje, XXXII.

5) IHeiier, Babifdjes Dolfsieben, 183.

6) BcIIcrmann, portugiefifdje Dolfslieber unb Romonscn, VIII.

7) f}offmannDonSaIIersIeben,nieberIänb.DoIfsIieber.2.flusg.XXXIV,147.

8) (Bermania, I)gg. oon Bartfd), XXV, 92.
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jutrinfen, öasDtct)tcn fjat uns frfjonlTIüIje genug gemarfjt!" tDiebcrI)oIt toirb in

beutfdjen Dolfslieöcrn angegeben, ba^ fie bei ITtet unb fütjlem tDcin in

luftiger (BefcIIfrfjaft gefungen tourben.^)

Da, wo im lQufd)igenlDin!el eine Quelle raufet, ift ein gar traulidjes piä^djen,

befonbers in tjei^er Sommerseit toinft bort (Erljolung unb £abetrun!. Dcstjalb

ift bie Quelle ftets ein Sammelpunit ber fangesfroljen 3ugenb getöefen.

3m mittelalterli(^en (Englanb oerfammelte |id) in ber Umgegcnb von dantcr«

burr) in einer reisenbcn (Begenb an mefjreren Quellen, toelc^e „barnewelle" t)ie&en,

in ber St. 3ot)annisnad)t bie 3ugenb, um bort bie Ylaö^t mit Spiel unb (Befang

3U üerbringen,^)

Hm flarcn murmeinben Quell toeilte ber (Bermane oon alters fjer gern. Seine.

Hadjfommen finb ben Quellen treu geblieben. Don ben beutfd)cn Brunnenfeften

im IHai fingt ein Dolfslieb^) um bie ITTitte bes 16. 3a^ttjunberts olfo:

Des Hbenös fröfjlid) retl)en

Die ITTatöIetn tnolgetan.

Spasteren 3u öcn Brunnen

Pflegt man in öicfer Seit.

3u jener 3eit gefjörten Brunnenfaljrten^) 3u ben regelmäßig u)iebcr!el)renben

5eften ber 3ugenb, befonbers ber afabemifd)en. Sie geftalteten fid) 3U lltaffen»

fpa3iergängen nad) ben Quellen unb IDälbern ber Umgegenb, bei benen fid)er

auii} mond) frif^es, frof)es Dolfslieb erHang. „IDenn bie Sonne am Ijödjften fteljt",

fingt Rof enplüt, ber nürnberger J)umorift, um bicTTtitte bes 1 5. jaljr^unberts:

nianig toalfartt toirt bann ausgeridjt

DUO I|tnter got bet30lt

mit ftoeren feden unb oollen flafd|en

an mantgen brunnen falt.^)

3n ber Hälje oon Itürnberg fprubelte im IDalbe ein in Stein gefaßter crfrif(^enbcr

Quell, ein üares löaffer, eine „Klinge" ober ein „Quedbrunn", roie bas bamals
üblidje, f/eute leiber abgefommene F)übfd)e lOort für foldje laufdjige Brünnlein

im IDalbe lautete. 3u biefem !ül)len Born roalltc alt unb jung 3U frotjen 5eften

mit Sd)maus unb £uftbarfeit. (Ein fliegenbes Blatt (toal)rfd)einlid) bem 1 6. 3al)r»

^unbcrt angeljörig) befingt in Reimen, toie es an biefer Stätte ber 5rö^Ii^feit

in jenen Sagen 3uging:

öie leut öic loaren fretoöen ool toeil ötc burger gemein
mit tan3cn unb fpringcn, nau^ fommcn, groß unb Hein,
id) fagt: ber nam ift geben rool mit roeiben, oertreiben

3u ber Büd|cnfltngen

,

barmtt oil Iraurigfeit — *)

1) Ciliencron, Deutfd|es £ebcn, 276. Denus.(5ärtlein, Ijgg. uon tDalbberg,

161,167. Bergreil)en, Ijgg. oon 3oi)n IKeier, 100.

2) tEt)omas tDrigf|t, Essays on . . . literature, II, 206fl.

3) (Erf=Böt)me, £ieberfiort, II, 191.

4) Sie f)icßcn fontania, aud) fontanalia (3U beutfd): bornfart), Hlemannta,
%g. oon Birlinger, VII, 46. 5) Keller, Saftnadjtfpiele, 1104.

6) HIflanb, DoHsIteber, ITr. 239.

Bödcl, Pltjdjologie ber Doltsöidjtung. 2. flufl. jq
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fln 5er Haren (ßuelle fammeln fid) ötc ITIäbc^en öes fran3Öfifd|en') Dorfes,

fingen £teber unb ßteljen babur^ bie Burfdjen ijerbei 3U tröl)lid)cr Kursmcil. 3n

ber näl)e einer Quelle liegt ber (Eanjpla^, roo fid) bulgarifd)e TlXäbdjen 3um

Reigen einfinben.^) fln ber Quelle, töo bie junge Hlbanefin IDaffer fdjöpft, er«

Hingen aud) ifjre Dolfslieber.^)

Der edjte alte beutfdje n;an3pIa^tDar unter ber Dorf linbe, in beren breiten

Hf ten Si^e für bie ITTufüanten angebrad)t toaren. Ejier im freien toar bie voal)xt

Stätte ausgelaffener 5eftesluft, Ijier flong bas Dolfslieb, unb mand) tru^iger

Reim entftanb tjier. Huf bzn töiefen toogte ber Reil)entan3. l^o«^ ^^^ i" ^i^

neuefte 3eit tjinein ton3ten bie Sd)U)äImer Bauern Kurl)effens iljre alten Sänse

unter ber £inbe.^) Huf ben (Eansböben ber HIpenlänber ift nod) immer bas

$d)naberl)üpfl 3U fjaus, ja es entftctjen nod) neue Dier3eiler, namentlid) beim

fogenannten „n:an3aufgeben". Der Burfd), ber „ben San3 3at)Ien" tüill, tritt mit

feiner tEän3erin am Hrme cor bie Spielleute, toirft itjnen gro^tuerifd) bielTTiete

ouf ben tleller, gibt fein Singfprüd^Iein 3um beften unb erwartet nun, bafe man
i!)m es 3um2an3e nadjgeige ober pfeife^), toas feine befonberen Sd)tDierig!eiten

l)at, ba bie IDeife fid) meift im (Bleife ber gangbaren lUelobien beroegt.

3el)nter Hbtd)nitt

£eben$fäl)igiieit öer t)o{ksöid)tung

Das Betjarrungsoermögen bes Dolfsliebes ift fel)r gro^, fdjier unoerrDüftlic^

feine £ebens!raft. Hur gän3lid)e Umtuäl3ung aller gciftigen unb materiellen

üert)ältniffe oermag ben üolfsgefang aus3urotten. Sonft gilt ber (Brunbfa^: roas

ber Hlteroater, ber HIjne fang, bas fang ber (Entel nad).

(Ein ed)tes Doüslieb roeidjt nur langfam, Sdjritt für Sd)ritt; ift es oerpönt

unb Deradjtet, fo 3iel)t es fid) meljr unb mel)r 3urüd, aus ber Stabt auf bas

£anb, Dom Zanbe in bie (Bebirge, töenn bie (Ertoadjfenen es Derfd)mäl)en, finbet

es nod) lange bei ben Kinbern Unterfd)Iupf. Diefe 3äl)e £ebensfraft liegt in ber

gefunbenlöeltanfd)auung, aus it)rem Optimismus quillt bie QueHe eroiger

3ugenb für bie DoIfsbid)tung. Das Xnärd)enI)aft=KinbIid)e, bas l)oIb Unf(^ulbige

bes Dolfsliebes getoinnt il)m immer toieber bie Ijer3en. Da3u !ommt ber felfen«

feftc (Blaube ber Sänger unb 3ut)örer an bie IDaI)rI)eit bes uon bzn Dolfsliebern

Befungenen, nennt bod) ber ruffifd)eDoIfsfänger feine £ieber „Bt)Iincn", um
bamit aus3ubrüden, ba^ bie in it)nen oorfommenben (Befd)id)ten unb IDunber

1) Blaö6, Poes. pop. de la Gascogne, 111,218.

2) Do3on, Chansons pop. bulgares, XV.

3) irTarccIIus, Chants du peuple en Grece, 1,238.

4) 3o^annCea'aIterf)at bem ^efftfd)en Dolfc öiefe reisenöcn SdjrDälmcr ?Eän3<

gerettet unö in Berlin bei Ries unb (Erler Ijerausgetjeben. (Eine fd)öne tEat!

5) (brasberger. Die Haturgefdjidjte öes Sd)na5ert)üpfls, 28.
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cttoas tnirÜid) „(Bciöefenes", ni(^t aber (Erfinöungen oöcr lTTärd)cn feien. „So

toirb es gefungen'"), erflärten gro^ruffifdje Doüsfänger mit Beftimmt{)eit,

toenn fie nad) öer Bebeutung eines oeralteten, iljnen unoerftänblidjen IDortes

befragt tourben, eine flnöerung foI(^er Husbrü(fe oerfudjten fie niemals. „Elle

est falte comme 9a", fagteein fransöfifdjcr Dolfsfänger, als i{)n Bufeaub nad)

bem Sinne eines foeben gefangenen £iebes fragte. Der ITtann oerftanb nid)t,

roas er fang, aber er tjatte es fo oon ben Älteren gelernt, unb fo fang er es,

unbcforgt um ben Sinn.-)

Diefes pietätDoIIe 5eftl)alten ^) an ben von ben üorfaljren überlieferten

£iebern f)at ben Döüern biefe unfdjä^baren geiftigen (Büter beroaljrt unb fie

von (Befd)Ied)t 3U (Befdjlei^t, ja meift oon 3al^rt)unbert 3U 3at)rl)unbert unoerle^t

in DoIIer !jerrlid)feit ert)alten. „So fangen bie HIten, roas es bebeutet, roiffen

tüir nid)t", „fo fangen bie Däter unb fo \)ahen vo'ix es oon i^nen gelernt", biefe

tDorte, mit benen ruffifd)c Sänger feben Scoeifel eines Sammlers an bemtDort=

laute ber Bi}Iinen befeitigten, entljalten ben Sd)IüffeI 3U bem Rätfei ber langen

£ebensfraft bes üolfsliebes. Die Stetigfeit ber Überlieferung ift beiHatur»

DÖltern au^erorbentlid) gro^. Die ruffifdjen „Bi)Iinen", beren Urfprung 3um
tleil auf fübruffifdje Dorgänge 3urüdget)t, fdjilbern oielfad) nod) bie £anb*

f(^aft ifjrer früfjeren J^eimat. Der Bauer bes Horbens nimmt baran feinen fln»

fto^, er fingt feine £ieber mit if)ren fremben fjelben unb ifjrer fremben Hatur, ben

feud)ten (Eidjen am Pfriemengras unb ber roeiten freien (Ebene, bem ^intergrunb

ber alten „Bi)Iinen", bie oom Dnjepr nad) bem Itorben roanberten, ido man roeber

eine (Eid)e nod) bas Pfriemengras fennt, unb too es nur Üeine Selber unb grofee

H)afferfläd)en , aber feine freie toeite (Ebene gibt, auf ber ber Renner mit bem

Jjelben im Pan3erf)emb bal)inbraufen fann. Der Bauer bes ruffifd)en Itorbens fingt

tro^ if)res frembartigen Kolorits biefe £ieber gern, benn „fo fangen bie HIten! "^)

Die Ziebex toerben oon ben ITaturDÖItern als unanfed)tbare 3eugen ber Der=

gangenf)eit angefe!)en; fo erblidtcn bieSübfeeinfuIanerin il)ren £iebern 3U=

gleid) bie becDäfjrte Überlieferung über bie Dergangenl)e{t unb beriefen fid) auf

foI(^e £ieber, um ftreitige Q;atfad)en it)rer Dor3eit feft3uftellen.^)

Die (Erfjaltung ber Dolfslieber im üolfsgebäd)tniffe oiele (5efd)Ied)ter I)inburd)

toäre gan3 unbenfbar, roenn nid)t gerabe bas (Erinnerungsoermögen auf ber Stufe

ber Ha furo ölf er fid) als gan3 Dor3ügIid) ertoiefe.^) ITTan fann getroft bef)aup«

ten, ba& bie 5äf)igfcit, (Bef)örtes mittelft bes (Bebäd)tniffes treu 3U berDaf)ren,

im umgefe^rtcn Der^ältnis 3um 5o^tf^i^eiten ber Kultur ftel)t.

1) tDonncr,ltntcrfud)ungenüb.b.DoIIseptfö. ®ro6ruffcn,9.Ruffifrf(cRcouc,

1,265,316. 2) Bufeauö, Chants et Chansons pop. des provinces de l'Ouest, 1,9.

3) Ceti) er mangelt unferer Spradje ein Dollfommen paffenöer Husörud für Pietät,

man mufe öcsljalb nod) immer öiefes ^tembtoort Ijanbijabcn.

4) Ruffif (f)c Reoue, 1,316. 5) CEIüs, Polynesian researches, 1,202.

6) Derglci(f)e öie Angaben auf Seite 95, 96.

10*
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Haturööltcr, rote 3. B. btc Karolinentnfulaner, finb tmftanbc getoefen,

bie in £icber gefaxte genaue Befdjreibung eines Seeroeges von 300 TTIeilcn lange

3eit nur im (5ebäd)tnif[e 3U behalten unb banad) bie betreffenbe Strafe fidjer

3u finben.^) (Ein Sänger Dom amerifani[d)en Stamme ber Senccainbianer

Der[id)erte, er finge bie 89 £ieber fürs (Erntefeft immer in berfelben Orbnung ber

Reilje nad), ofjne fid) lange befinnen 3U muffen.^) Da^ ber (Befang fd)on früt) als

mittel 3ur (Ertjaltung roidjtiger Urfunben benu^t rourbe, beftätigt Hriftotcles:

„Bcoor man bieSdjrift !annte, fang man bieffiefe^e, um fie nid)t 3U »ergeffen,

toie CS nod) }e^t bei ben Hgatljprfen getjalten 3U toerben pflegt."^)

Dem ausgcbeljnten unb toiberftanbsfäljigen (5cbäd)tniffe einselner Sänger

unb Sängerinnen aus bemDoIfe, befonbersbemCanbooIfc, Dcrban!en toir bie

€rl)altung ber fdjönften Doüslieber. ITtan !ann gar nid)t genug barüber ftaunen,

toeldje ITlaffen oon Dollsliebcrn ein3elne mitunter bes £cfens unb Sdjreibens

faum tunbige perfonen aus bcm Kopfe 3U fingen rou^ten. Befonbers S^^Quen

tou^ten gan3e £ieberbüd)er ausroenbig, DitfurtV) traf in ^raufen nod) oiele

Sängerinnen, bie toeit über 100 £icber ausroenbig tonnten, obtöol)! fie nid)t

mcl)r 3U bem gerabe blüljenben Sängerinnengefd)Iecl)te geljörten. „Die gro^e (Be«

toalt ber ITtelobie über bas (Bebä^tnis madjt bies begreiflid), fotoie bie ge=

ringe Scrfplitterung besfelben burd) anbere (Begenftänbe bes tDiffens unter biefer

Klaffe." ^) flnberroärts ift bas (Bebädjtnis gIüdIi(t)crtDeife ebenfo Dortrefflid) ge=

toefen. „(Einljunbert £ieber 3U toiffen ift leinesroegs eine Seltenljeit", berichtet

5iebler non ben Dolfsfängern unb »Sängerinnen in HnI)aIt=Deffau.®) Bei

einem r»ogtIänbifd)en Bauernfned)t 3eid)nete profcffor Dünger^) 80 £iebcr

na^einanber auf, unb fpätcr fang berfelbe nod) toeitere £ieber cor. (Eine^rauim

üogtlanbe fang über 90 größere unb Heinere Dolfslieber Dor, ol)ne ba^ fie iljr

(Bebädjtnis aud) nur einmal im Stid)c lie^. 3n Sd)Iefien I)atte (Ernft Rid)ter**)

(Belcgent)cit, bas gute (Bebädjtnis ein3elner Dolfsfängerinncn 3U bciöunbern , ein

£anbmäbd)en aus ber Umgegenb oon Breslau teufte meljr als 60 oollftänbige

£ieber ausroenbig.

Bei ben Slatoen ftoßen toir auf gerabe3u ptjänomenale £eiftungen bes (5e=

bäd)tniffes. Die gro^ruff if d)en Bauern, roeldje bie ^elbenlieber (Bt}Iinen) iljres

Dolfes im Kopfe berDat)rten unb baburd) einen nationalen Sd)a^ Dor bem Unter=

gang retteten, tjaben Jjeroorragenbes geleiftet unb beriefen, roas einfad)e £eute

an (Bebäd)tnisfraft 3U Iciften oermögen. (Einer biefer fd)Iid)ten £anbleute, Hüofor

1) S(f)tDar^, flntljropologifdjc Stuöten, 233.

2) Bafer, Über ötc ITIufi! öcr Qniertfantf(i)cn IDilöen, 48.

3) Hriftotcles, Problem,, 19,28.

4) Ditfurtl), 5ränfifd)e Dolfslicöcr, II, S. XXXVIII.

5) IDorte Ditfurll)s: Sränlifctie Dolfslieöcr, II, S. XXXVIII.

6) Stcölcr, üolfsretmc unö üolfsltcöcr in flnI)aIt=Deffau, 138.

7) Dunger in tDuttfes fäd)fifd)cr DoIIsfunöe, 234.

8) £}offtnann.Rtd)ter, SdjIeftfcfic Dolfslieöcr, VII.
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Proff)oroff, fang 3U)ci oolle Hbenöc I)interetnanöer oljnc Stocfen Bt)Iinen aus

öer (Erinnerung.^)

3n einem poInifd)en Dorfe (Dberfd)Iefiens fanb Julius Roger-) eine

Sängerin, 5ie il)m mel)r als 80 £ieöer norfang. Bei ben tDenben überrafdjen

junge HTäöd)cn ober ältere Stauen öurd) iljr rounberbares (Erinnerungsoermögen,

ftunbenlang laffen fie ein DoHsIieb nad) bem anberen erfdjallen.^) Selbft längere

^elbenlieber roerbcn in Bulgarien^) oon jungen £euten (befonbers oon IKäb»

(i)en), aber andi von ©reifen unb alten grauen im (5ebäd)tniffe betoaljrt uni>

ot)ne Unterbred)ung flott oorgetragen. 3I)r ©ebädjtnis ift fo gefd)ärft, ba'^ fic

basfelbe £ieb oI)ne Hnberungen ober fluslaffungen 3U tr»ieberf)oIen oermögen.

Bulgarif(^e 5tciuen, bie tocber £cfen nod) Sd)reiben gelernt Ijaben, oerfügen

über eine ftaunensroerte (Bebädjtnisfraft.^) (Eine Bäuerin aus bem Dorfe Profenif

am red)ten $truma=Ufer fonnte einem Sammler 270 (5ebid)te Dorfagen. Diefc

5rau roar bereits als fed)3el)njäf}riges inäbdjen in iljrer (5egenb berüljmt als

Dolfsfängerin.®)

£itauifd)e Sängerinnen, bie über 50 £iebcr (dainos) Ijerfagen fönnen, finb

fogar unter ben preu^ifdjen £itauern, bie bereits il)r urtoüdjfiges Dolfstum ein=

3ubü^en beginnen, nid)ts Seltenes.^) Sa\t unglaublid) Hingt bie Ittelbung, ba^

eine alte 5i^ciu in €ftlanb 700£ieber mit 15000 Derfen ausroenbig raupte. ^)

Das rounberbare (Bebäd)tnis ber Kabrjicn Horbafrifas rüt)mt I^anoteou: „36)

!ennc Kabt)Ien," fdjrieb er, „u)eld)e einen gan3en Sag lang üerfe Ijerfingen

fönnen, oljne fid) 3U toiebertjolen ober 3U ftocfen." '••)

Die Sänger ber 3nbianer fudjen iljr (Bebädjtnis berart 3U ftär!en, ba^

fie mitten im geräufdjDoIIften tEan3e bie (Beiftesgegenroart nid)t oerlieren, fonbern

it)re £teber oljne irgenbroeli^e fjilfe unb oft fogor in einer beftimmten ©rbnung

abfingen !önnen.^*^)

Diefes fdjarfe unb genaue ^eftljalten im (Bebädjtniffe betrifft ni(^t blo^ bie

IDorte, aud) auf bie geroiffenljafte Überlieferung ber IDeifen finb bie Haturoölfer

tool)! bebad)t. Don ben HIpIern befunbetpommer^^), ba^ bie IDeifen mit großer

Sreue feftgel)alten toerben. „Die Ileinfte Hbroeidjung in ber Q^onfolge, ja felbft

blo^ bas IDeglaffen einer Der3terung, eines Dorfdilages genügt oft, ba^ bie £eutc

1) Rambauö, La Russie epique, 10.

2) tioffmann oon 5üllersleben, Kuba, 48.

3) Pfarrer IDaltljer in IDuttfcs fädififdjcr öolfslunöc, 322.

4) Strauß, Bulgar. Dolfsötdjt., 27. 5) Rofcn, Bulgar. Dolfsötdit., 26.

6) Über ötc 5äf)iglett bes toeiblidjen 6efd)Ie(f|ts 3ur Pflege bcs Dolfsgefanges

fiel)c bas befonbere Kapitel: „DtcSi^ßuen unb tl)r Anteil am Dolfsgefang."

7) Cesften unb Brugtnann, £itautfd)e Dolfsliebcr unb IHärdjen, 3.

8) £in(fe, Staub ber Dolfsfunbe, 33.

9) ^anoteau, Poesies populaires de la Kabylie. Paris 1867. S.V.

10) Bafer, Über bie IKufif ber norbamerifanifcijcn IDilben, 48.

11) 3eitfcf}rift: Das bcutfdje Dolfslieb, V, 3.



1 50 3el)nter flbfdjnitt. £cbensföl)igteit öer Dolfsbidjtung

ben flusfprud) tun: „So ift es nid)t, fo getjt's nid)t, bas ift ein anberer 3o^lcrf

ein anberes £ieb."

DictDeifen,u)eId)efid) einmal in bas 0)I)rbcsDoIfescingef(i)mcid)eItt)abcn,

laffen fid] fo fdjnell nirf)t roieber oerbrängcn. Die IDeifc, tüelcije man nad) $or[ter

um bie mitte bes 16. 3al)rl)unbcrts 3U bem £iebe „De Ku!u! up btn Sune fat"

fang, crtjielt fid) in lOeftfalen bis ins 1 9. 3at)rl)unbert fjinein im Dolfsgefange.^)

tDer tDilljelm tlTüIIers £ieb „3m Krug 3um grünen Krause" fingt, oI)nt u)ol)I

feiten, ba^ bie üangöolle IDeife urfprünglid) einem üolfsliebe: „3d) ftanb auf

I)oI)cm Berge " 3ugel)ört.^) l^oltei oerbanf t ben (Erfolg feines TTtantelliebes „ Sd^ier

brei^ig 3al)te bift bu alt" ber Hlelobie, bie er einem alten üoltsliebe: „ €s roaren

einmal brei Heiter gefangen" entleljnte.^) Die gefällige IDeife bes fogenannten:

„ntalbrou gl) liebes"^), bie aber in n)irflid)feit toeit älter ift unb anberen

£iebern angel)örte, burd)3og bie l)albe IDelt unb l)at fid) in gan3 Dcutfd)lanb

bis nad) (Dfterreid)» Ungarn I)inein als Dolfsmeife 3U „ (Ein 5äl)nri^ 30g 3um

Kriege" eingebürgert''); fie ift bis in bie jüngfte Seit l)inein gefungen roorben

unb l)at fogar nod) iugcnbfrifd)e Keime getrieben.') (Ein italicnifd)es üolfs=

unb $d)ifferlieb '), bem roeitoerbreiteten Stoffe ber Dolfslieber 00m tEaud)er, ber

bes lHäbdjens oerfunfenen Ring auffifd)t, 3ugel)örig, fanb burd) feine entsüdenbc

ntelobie**) mit bem Hiejt eines beutfd)en Kunftbid)tcrs ^) : „Das $d)iff ftreid)t

büxd\ bie IDellen" in Deutfd)lanb tueitefte Derbreitung.

HItere lUclobien lebten mit neuen (Eejten weiter, mitunter ift bas urfprüng=

li^c £ieb, 3u bem bie IDeife gel)örtc, üerfd)ollen, ein fpäteres aber f)at bie IDeife

1) Rciffcrfd)eiö,tDeftfäIifcf)cöoIfsUeber, 18. (Erf = Böf)me, £tcbcrl)ort, II, 674.

2) 3citfci)nn „Das beulf(f)c üolfslicb", V, 27.

3) (Ein mcrftDürbiges Bcifpiel für bie Cebensfäljigfcit alter üoIfstDeifen cr3äf)Ite

mir cinft mein alter Srcunb 5- Hl- Böljme. (Er Ijatte ein £tcb lompomert: „®, bu

mein fttlles Zal", bas üicl gefungen lourbc. 3d) fam im (Befpräd) aud) auf biefes

£ieb. Da ladjte ber alte £}err in feiner leutfeligen gemütlidjen IDeife unb fagte: „Das

ift ja gar feine neue IDeife, fonbern bas alteüolfslieb: 'Drei £ilicn, brei £ilien'." Da»

Bei fummtc er bas DoIfsUeb cor fid) l)in. (Es ftimmte. So ^atte bas alte üolfslieb

in neuem (Scmanbe fid) rafd) toieber bie £)er3en erobert.

4) Kopp, im „(Eupt)orion", VI, 276ff., unb ITIarriage, Dolfslieber aus ber

babifdjen Pfalß, 26, 27, oerseidjnen eine S^ük beutfd)er Derfionen bes lHalbrougt)»

liebes. £in älterer fransöfifdjer tEejt ift fd)on 1563 befannt getoefen.

5) 3n Dänemarf tDurbe fie 3um (Eanse gefungen; fie finbet fid): Danske

Folkedanse udsatte for Piano af Sextus Miskow, t^eft 2, S. 4, in Spanien (Prooins

(Eftremabura) lebte fie ebenfalls als ^an^lkb unb Kinberfpiel fort: ITt ad) ab r)

flloareä, biblioteca 111,89; 11,71. 6) 3tfd)r. b. Dereins. für Dolfsf , 1893,184.

7) inel)rere tEejte bei (Eafetti e 3mbriani, Canti pop. delle provincie meri-

dionali, II, 118.

8) Befonbers bas leis Ijtnflingcnbe Sribolin berüt)rt erfrifdjenb tüie linber Snb'

toinb über blauen tDelfen.

9) Ilad) F)offmann ». 5allerslebcn, DolfstümIid)e £ieber, 4. Aufl., l)gg. oon

Pral)I, 37, ift 3ofef üon Braffier ber Derfaffer.
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erl)alten. So ift es oielfad) bei tneltlidjen tDeifen gegangen, bie mit gciftlidjen

lEejten ausgeftattet weiterlebten. So liabtn alte tDeifen, in immer neuen tDorten

fic^ oerjüngenö, burd) bie 3a^i^^unberte fid) fortgepfIan3t.

Die in Deutfdjionb längft üer[d)oIlene alte IDeife bes üolfsliebes oori b^n

„3töei Königsfinbern" crijielt fid) unter ben f d)U)cbif (^en Bauern bis 3ur

(Begenroart.^)

Durd)tDeg Ifahen fid) bie tDeifen r)or3Ügtid) betjauptet*) unb oielfad) noä) ftär»

!erctDiberftanbs!raftbetDiefen als bieH^ejte. Derein3eIterfd)eintfogar auf bcrBaI=

fanr)aIbinfeP)ber5aU, ba^, tro^bem Huscoanberer il)re frül)erc Sprad)e ner*

geffen Ijaben, fie bod) nod) in unoerftänblidjem Kaubermelfd) ein Dolfslieb fingen,

bas fie aus it)rer frül)eren f)eimat mitgebrad)t iiahen. Die tDeifc crroies fid) alfo

3ät)er als bie $pra(^e.

3n mand)en üolfstocifen liegt ein 3auber, ber it)nen immer toiebcr 3ug!raft

unb 3ugenbfrifd)e oerleifjt, fie 3tDingen bie (Bemüter in it)ren Bann unb laffcn

fie nid)t los. So toar es mit ber tDunberooIlen tDeife bes fid)er bem 1 5. 3al)r'=

t)unbertanget)örigen, toenn nid)t nod) älteren Sd)eibeliebes „3nnsbrud, id) mu^
bid) laffen". Sie rci3tc mel)r als einen Did)ter 3U gciftli^er Umgeftaltung bes

(Eejtes, beren ältefte bem 3al)re 1506 entftammt. 3m 1 7. 3a^tt)unbert fang

Paul (Berl)arbt nadi biefer ITtelobie fein £ieb „Hun rul)en alte tDälber"*), unb

nod) I)eute lebt biefcs £ieb, bas üor faft einem I)alben 3at)Ttaufenb auf einfamer

Ijeibe ober freier Strafe 3um erftenmal crüang, im Kird)engefang fort. So I)at

eine cinfad)c Dolfsraeife 3al)i^^iinberte in ungeminberter Kraft überbauert.

Diefer 5^11 ftel)t feinesroegs Derein3elt ba. Die tDeife bes angeblid) 1757

entftanbenen beutfd)en Solbatenliebes „(Ein Sd)ifflein fal) id) fal)ren" rourbc

bem fran3Öfifd)en Hationallieb „La Parisienne", bas 3ur Seit ber Reoolution

1) Böfjntc, flltbcutfdjcs £teberbud), 97.

2) Rctfenöe toollen beobad)tct I)abcn, öo^ aud| öic 3nftruTncntc ooIfsinä|tger

lUufi! fid) einer fel|r langen Dauer erfreuen, fo bef|auptet ScIIotos (Asia minor

and Lycia, 189), ba& S^öte unö ©itarre, toie fie nod) jc^t öie ^irtcn in Karten
I)anöl)aben, ä{)nlid) gearbeitet unö gcfptelt toeröcn, rote toir es auf ben ägt)ptifd)eu

Papi)rusroIIcn gemalt ftnöen. flm Sdjiuffe öcs 18. 3al|rf)unöerts feilen fid) auf ${31 =

licn nod) im (Bcbraud) öer f)irten öiefelben Beglettinftrumente befunöcn i]abzn, toie

fie (Cfjeofrit befd)reibt: Sioinburnc, Reifen auf Sisilien, 1,478.

3) IDeiganb, Die flromunen, I, 190.

4) £iItcncron, Deutfd)es £eben im öolfsliebe, 349. Böl)mc, altö. £6b. 334,

bemcrft 3U öiefem Zhbe: „So lebte eine fd)Iid)tc öeutfdjc üoIfstDeifc il)r Ceben. Auf

ber Canbftrafee, oiellcidjt burd) fingcnbe £)anbtDcrfsburfd)en cntftanben, bie fie n)cl)=

mutig beim Derlaffen einer Stobt aus I)er3ensgrunb in it)rem getDud)tigen Rl)t)t!)mus

onftimmten, mürbe fie in £)aus unb Kird)c, bei 5reub unb £eib, bei Begräbniffen

unb fogar bei öffentitdjen f)tnrid)tungen (mit gciftlid)em tLejt) gcfungcn, bancbcn als

geiftlidjes flbenblieb non ben Kird)türmen mit bem Don alters I)er üblid)cn „Sinlen

unb ?Ef)urncrt)orn" gcblafen, unb roirb fie nod) f)eutc 3ur (Erf)ebung beim 5ffentlid)cn

(Bottesbicnfte unb bei Prioaterbauung gel)ört."
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von 1830 in Sdjtoung tarn, angepaßt unb feljr cerbrcitct.^) So beu)äl)rtc öas

fd)Ii(i)te beutfd)e Solbatenlicb in frembem (Betoanbe aufs neue feine 3ugfraft/')

Die fatl)oIifd|e Kirdjc I)at frül)3eitig bie IDerbefraft unb 3äl)igfeit ber üolfs»

liebtüeifen erfannt unb ift bcsl)alb bcmül)t geu)efen, fdjöne ITtelobien burd| geift»

Ii(^e Umformung bes Sejtes für ben religiöfen (Befang 3u geroinnen. Die pro«

teftantifd)e Kirche Ijat fi^ feljr balb biefem Dorbilbe angefd)Ioffen, £utl)er felbft

I)at biefe geiftlidjen Umbilbungen ausbrücEIid) gebilligt.^)

flud) einselne £ieber[toffe betoeifen eine gan3 au^erorbentIid)e 3ug!raft. Sie

oerjüngen fid) oon 3at)r!)unbert 3U 3Q^i^I)unbert unb bleiben im Dolfslieber»

fd|a^ lebenbig. (Einige Beifpiele! Unter bie £ieber bes bem 13.3ci^rl)unbert an*

ge!)örigenlTIinnefängers(Bottfrieb üonUeifen finb mel)rere sumtEeil in ber

Überlieferung offenbar ftarf oerftümmelte alte üolfslieber geraten, oon bencn

ein £ieb Hbentcuer eines 5ciBbinbers (büttenaere) befingt. Diefes berbe £ieb Ijat

fid), Dielfad) umgearbeitet, fortu)ät)renb in ber üoüsgunft erl)altcn*); ums 3al)r

1524 ift es uns überliefert unb inQ;i)üringen, am nieberrf)ein , in Sd)toaben^),

Böl)men^) unb'dxxoV) ift es bis um bie IKitte bes I9.3cil)tl)unberts erflungen,

ja nod) im 3a^te 1 904 tourbe es 3U Sd)arfling am IKonbfee aufge3eid)net.''^)

„(Es toollt ein ^afebinber reifen" I)at fid) alfo nadjroeislid) fieben 3at)rt)unbcrte

frifd) erl)alten unb bamit ben Beujeis feltener £anglebig!eit eines üoüsliebes

erbrad)t. Diefer $a\l ftel)t jebod) nid)t Derein3elt ba. 3n IjoIIanb, 100 längft

ber alte Dolfsgefang oerftummt ift, taud)te 1854 unter bem Sitel „de drie rui-

tertjens" plö^Iid) eine Umbid)tung bes Dolfsliebes „3d) ftanb auf I)oI)en Bergen"

auf, tDurbe gefauft unb gefungen. So ujarb ein eI)rroürbiges , I)alboerfd)ollenes

£ieb in nerjüngter 5orm töieber lebenbig.^)

3m fran3Öfifd)enDoIfsgcfange l)at fid) ein Sprößling ber früt)er in 5tanf«

reid) beliebten Ijirtenlieber im Dolfsgefange bis auf unfere Iloge fortgepfIan3t,

beffen Spuren fid) ebenfo toeit 3urüd oerfolgen laffen: einer fjirtin, bie it)rc

£ämmer tüeibet, brid)t ein lOoIf in bie f^erbe in bem flugenblid, too ein galanter

Ritter fid) it)r näl)ert. 3n il)rer flngft Derl)eiöt fie bem il)re (Bunft, ber il)r bas

1) IDedcrlin, Chansons pop. de l'Alsace, 11,244,245.

2) Kaftner, Les chants de l'armöe francaise, 55.

3) flusfüI}rUd)cs über öiefc getftltdjen Umötdjtungcn a)eItH(f)er Dolfslieöteftc ftnbet

fid) in öer (Einleitung 3U meinen „Deutfd)cn Doüslieöern aus (Dbcrl)effen"

CLXXVI.

4) (Bottfricö oon Hetfen, ^gg. oon Ijaupt, 44. S(f)aöe, I)anötDer!sIieöer,

192,194. Ulli, tDimlioö, 185.

5) IUcier, Sd)U)äbifd)c Dolfslieöcr, 176.

6) l7rufd)fa = 2:otfd)cr, Oollsiteöcr Hr. 174.

7) Hnseiger für öeutfd)cs Altertum, VI, 147.

8) 3eitfd)nft „Das öeutfd)c Dollslieö", VII, 98, Scitfdjtift ö. Deretns f.

Dolfsfunbe, XV, 172, ogl. (Erf.BöI)me, £teöerI)ort, 1,450.

9) £)offmann oon SoUcrsIeben, riieöcrlänöifd]e Dolfslieöcr, XII.
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geraubte Sier 3urücEbringe. tlapfer greift öcr Ritter fofort ben IDoIf an unb

entreißt iljm 6ie Beute. Hber ftatt ber üerfprodjenen Beloljnung toirb it)m jc^t

nur Spott 3uteil. So ungefäl)r ift ber 3nt)alt bes franßöfifdjen Dolfsliebcs ^), bas

fid| äljnlid) aud) unter b^n Dolfsliebern (Dberitaliens finbet.') Denfelben Stoff,

EDaf)rfd)einlid) einer Dolfsmä^igen Dorlage nad)gebilbet, befingt ein I a t c i n i f d) e s

£ieb, bas fid) in einer im 13. (unb 14.) 3at)rl)unbert gefdjriebenen fjanbfd^rift

aus bem Klofter Benebittbeuren Dorgefunben Ijat.^) Solche Stoffe roerben immer

toiebcr com üoüsgefange aufgenommen. IDas bie mittelalterlid)e Sage uom
Sauberer üirgil er3ät)Ite, ba^ iljn feine (Beliebte im Korbe emporgcßogen unb in

fdjröinbeinber f)öl)e 3ur Beluftigung ber 5ufd)auer fjängen gelaffen Ijabe, basfelbe

Dorfommnis befpottet ein üolhlieb bes 16. 3cil)rl)unberts^), nur ift es Ijier ein

oerliebterSdjreiber, „roolgetan" t^einrice, ber genarrt roirbnad) bem (Brunbfa^:

Hin fdjreiber fol 3U fd)ulen gan,

fi soln ir puln unöertocgen lan.

Hcucrbings l\at ein fransöfif djes Doüslieb '') biefen S(^toan! roieber aufgenom»

men, unb ein beutfdjes üoüslieb jüngfter Prägung aus bem (Jlfa^"), auslDeft»

preu^cn^), oon ber ITtofeP) bciüeift feine unoerminberte Sugfraft.^) Hus bem

1) RoIIanö, Recueil de chansons populaires, 1, 19ff.; II, 20ff. Putjmaigrc,
Chants pop. rec. dans le pays Messin, 2. ed. 1, 182.

2) (Ebenba 1,183. Se^^raro, Canti pop. di Ferrara, 49 (oerftümmelter tEejt),

pollftänöiger ftefjt er bei ©tananörea, Canti pop. Marchigiani, 269. tligra,
Canti pop. del Piemonte, 36. 3'Oi, Canti pop. Istriani, 340. Scrraro, Canti pop.

Monferrini, 91. Bernoni, Canti pop. Veneziani, V, 14. (Bianntnt, Canti pop.

dellaMont. Lucchese, 177. U)t6ter=tDoIf, Dolfslieöer aus öenetten,312. Pergoli,
Sagg-io di canti pop. romagnoli, 24. Archivio per lo studio delle tradiz. pop.,

II, 515. 516 (Toscana. Sd)lufe oeröorben) ib. VII, 187 (niatfen). Das £teö ift übcrfe^t

Don f?e:)fc, 3tal. Ctcöerbud) , 175.

3) Carmina Burana, Ijgg. oon S(f)meIIcr, tlr. 119. Der fpöttif(i)e Sdjlufe fcf)It

in öicfer Saffung. (Ein 3ioifd)engItcb aus bem 15.3al)rl)unbert finöet fid] bei (5. Paris,
Chansons du XV. siecle, 32.

4) Ut)lanö, Dolfslieöcr, Hr. 288.

5) Put}maigre, Chants pop. 1,189; £itcratur öafclbft 1,193.

6) münöel, (EIfäfftfd)c Dolfslieöer, 104.

7) Srcidjel, Dolfslieöer aus tDcftprcufeen, 19.

8) KöI)Icr=meter, Dolfslicöer oon öer IKofel unö Saar, 1,206 ((Ceft), 422 (Ctt.).

9) Don ber 3ä{)igfeitfoId)er Stoffe gibt aud) ein pr OD cnjalifd) es DoIfsItcöKunöe

(flrbauö, Chants pop. de la Provence, 11,90). Der Dorfall, öen ötefcs Dolfslieö

befingt (ein Itftiges riTä6d)en foppt einen Ritter), finbet fidj fd|on in einem fran3öfifd)en
£tei)e öcs 15. 3al!rt)un6erts ((Bafte, Chansons normandes du XV. siecle, 73). tDa{)r«

fd)einlid) retd)t öas Hlter öiefer (Defd)id)te nod) toeiter f)inauf unö fie ge!)ört 3ur tDanöcrn-

ben (Er3äl)lungsliteratur bes TRittelalters. Dafür fprädje, öo& fie aud) in Spanien
lange in einem Dolfslieöe fortlebte (Depptng, Romancero castellano, II, 180, 181),

Menendez Pidal.colleccion 156 (münblid) aus flfturicn),ebcnfo in 3talien (Serrar 0,

Canti Monferrini, 76) unb in Portugal (ib.).
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Hnfang bes 1 5. h^w. (Enbc bes 1 4. 3cil)tl}unbcrts ftommt bas l)cute nod) gc«

fungcnc £icb Don ber ftolsen tKüIIcrin ^), bas ber S^ßi&urger priefter ^ctnrid)

£oufenbcrg-) geiftlid) umbid)tete.^) (Ein äl)nlid)cr Stoff, offenbar urfprünglid)

ein Spottlicb auf einen reid)en, aber gei3igen Tftann, btn feine 5tau mit einem

Bettler Ijinterging, fdjon um bie (5ren3C bes 13. unb 14. 3al)rl)unberts beliebt

unb als üolfslieb im 15.3cit)rt)unbert nad)rDeisbar, I)at fid) in ber (Bunft ber

Sänger bis tief ins 1 9. 3a^i^I)iinöert f)erab ertjalten.^) flud) ber nod) immer

lebenbigc (oon £ongbein neu gebid)tete) Sang Dom „Biebermann im fjeu", ben

bereits bas 15.3a^r^unbert fannte, tjat fid) 3ugenbfrifd)e beroatjrt.^) SoId)e

Sd)tDänfe finb gar nid)t aus3urotten.

Aber aud) getoiffe üolfsljelbcn, meiftens Iül)ne Räuber*^), erfreuen fid)

eines langen 5ortIebens im üolfsmunbe. So er3äl)lte bie Polfsfagc am Hedar

bei I}irfd)!)orn nod) um bie ITtitte bes oerfloffcnen 3a^i'^unberts com lüljncn

Raubritter £inbenfd)mib.') (Ein Dolfslieb auf biefes Räubers (Befangennal)me

unb t)inrid)tung im 3at)rc 1490, bas balb barauf entftanb, fd)rieb ber junge

(Boettje in nod) siemlid) gut erl)altener Saffung 1771 im (Elfa^ aus münblid)er

Überlieferung auf.^^) Das £ieb oom £inbenfd)mib foll fogar noä) in ben fieb3iger

3al)ren bes 19.3at)i^t)unberts im (Elfa^ gefungen roorben fein.") (Eine nod) längere

£ebensbauer mar bem üolfsliebe oom Seeräuber Störtebefer befd)ieben. Diefes

£ieb lä^t fid) in feiner älteren, nur brud)ftüdu)eifebe!anntennieb er beut fd)en

5affung bis 1402 3urüdfül)ren; es I)at im Dolfsmunbe bis tief ins 19. 3al)i^=

I)unbert Ijinein fortgelebt, I)at alfo feine fln3ief)ungsfraft r)iereint)alb 3a^tt)un=

berte betöal)rt.^'^) Spottoerfe auf ben abenteuerlid)en (IIjriftianDonBraun-

1) (Erf.BöI)mc, £ici)crl)ott, 1, Hr. 156a.

2) £oufcnbcrg ging fpäter, 1445, „Don öcr tocritc" unb trat in öas 3oI)annttcr=

ilofter auf bent grünen IDört ßu Strasburg, tüofelbft er 1460 ftarb.

3) TRülIcr, f^einrid) £oufenberg, 83.

4) Sorftcrs Srif^c £ieölein, I)gg. von lllarrtagc, 259. 5) (Ebenöa 231.

6) Über Räuberromantifim Dolfslicö ogl. bas Kapitel „(BefdjidjteunbDoIfS':

bidjtung".

7) ard|it) für ficfftfdie (Bcf(i|tcfite, XIV, 55, 56. Um 1680 toarb bas £tcb oom
£tnbenf(i)mib nod) als fliegcnbes Blatt 3U Augsburg gebrucft, toar alfo bamals, toeil

fonft tDo!)I lein Druder es Ijerausgegeben l)ätte, allgemein beliebt. 3cttfd)rtft bes

Dercins für Dolfsfunbe, XIV, 223.

8) (Erf=BöI)me, £teberi)ort, II, 40. (Boetfjc, €pl)emertbcs unb üolfslicbcr, !)gg.

oon ITlartin, 42.

9) (Bermania, !)gg. oon Bartfd), XXV, 333.

10) £tltcncron, Ejiftorifdie üolfsltebcr, 1,210,214. 3al)rbud) bes Dereins für

nieberbeutfdje Sprad)forfd[)ung, XIII, 58. 3m „Denus = (5ärtletn" (t)gg. oon tDaIb=

berg S. 101), einem £ieberbud) oon 1656, fte!)t bas Störtebeferlieb, ein Betocts bafür,

ba'Q es bamals nod) fel)r beliebt ojar. — Don alten, nadjtoeislid) fd)on im 15. 3at)r=

l)unbcrt gcfungenen Dolfsliebern, bie fid) bis ins 19. 3af)i^l!ii"öert im Dolfsgefang

erf)ieltcn, feien nod) erroätjut bas £ieb oon ber $rau oon tDei^enburg (Böf)me,

flitb. £ieberb., 109) unb bas oom Ejerrn oon SaHcuftcin (Böf)me, ebcnba 103).
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fd^meig, 6en Ejelben bes Dret^igjätjrigen Krieges, follen nod) 1818 im Dorfc

t)euöebcr, nörblid) Dom J^ars, gel)ört toorben fein.^) Das £ieb com tDinbbeutel

unb l}afenfu^ pierlala, ur[prünglid) üon ben DIamen 3iir Seit bes fransöfifdjen

(Einfalls unter Cubtoig XIV. als Spottlieb ouf bicSransofen gebidjtet, ift feittjer

toieberljolt auf neuere Seitoertjältniffe umgefungen toorben unb bestjalb immer

frifd) geblieben.^) (£in gried)if(f)cs Klagelieb auf flbrianopels 3er[törung im 3a!)re

1361 rourbe ungefäljr fünf 3al)rl)unberte [päter aus bem Dolfsmunbe auf Kreta

aufgc3ei(^net.^) €s tjat, ba es oljne Stoeifel balb naä) bem befungenen (Ereigniffc

€ntftanb,einT)aIbes3aI)rtaufcnbim(Befange fortgelebt, einBctoeisüon3äf)er

(Bebä(^tnis!roft ber Sänger unb feltcner Hnl)änglid)!cit an bie angcftammten

Dolfslieber. 3n Spanien liahcn fid) Romansen Dom (Enbt bes 15. 3a^tl)unberts

bis auf bie tTeu3ett im tlTunbe bes Dolfes erljalten.^)

mitunter genügt ein flnfto^ üon au^en ober eine bas ganse Poüstum er=

fd)ütternbe Kata[tropt)e, um bie Döüer il)ren Ijalboergeffenen Dolfsliebern toieber

nat)e3ufüt)ren. Der Sturm, ber bas Dol! in feinem 3nnerften berül)rt, bringt

it)m feine angeborene geiftige Kraft roieber 3um Betou^tfein. So tDurbenbieRo=

man3en in Spanien plö^lid)rüieber beliebt, als Hapoleon I. ben Unabl)ängig=

feitsfricg ber Spanier entfad)te^), [o nat)m bieDidjtung berKIepIjtljenlieber

3ur Seit bes Hufftanbes ber tleugried^en gegen bie tlürten einen gewaltigen

Huffd)a)ung.^) Befonbers säl^e f)alten jid) foldje £icber im Doüsgefange, u)eld)e

an eroig gültige, mit geroiffen 3cit)res3eiten oerbunbene (5eu)oI)nI)eiten anfnüp=

fen: 3.B. anneuiatjrsum3Ügc, lDinter=(Q;ob=)Hustreiben, 5rüt)Iings»

empfang, ITtittfommerfeierufu). (Einen gan3etn3igen$aIIr)on£angIebigfeit

eines foId)en £iebes bietet bas t)cllenifd)e Sdjroalbenlieb (xsliSöviöfia).

Um bie IDenbe bes 2. unb 3. 3al)rl)unberts n. dljr. fangen nad) ber Hngabe bes

gried)ifd)enSd)riftfteIIersHtI)enä OS Knaben auf ber 3nfel Rljobus im5tüt)Iing

um (bähen ein £icb auf bie tDieber!eI)r ber Sdjroalben. (ban^ äl)nlid)e £ieber finb

nod) gegenroärtig in (&ried|enlanb unb im gried)ifd)enSprad)gebiete imSdjroange,

unb 3U)ar fingen bie Ijeutigen (5ried)enfinber il)r £ieb meift am 1 . ITtör3 genau fo,

loie im Altertum, inbem fie beim(Befange eine t)öl3erne Sdjroalbe umljertragen,

(Blüd roünfd)en unb um (Baben erfud)en.') Da es oon tDert ift, bas alte £ieb

mit einer ber £esarten bes nod) je^t gefungenen Sd)tDaIbenIiebes^) 3U Dcrglei=

äizn, ftelle id] il)re Hnfänge I)ier gegenüber:

1) pröf)Ie, Dolfslieber, 299.

2) (Eouffemafcr, Chants pop. des Flamands de France, 303.

3) paffotD, Popularia carmina, 145.

4) IDtllfontm, Sroei 3al)tc in Spanien, 111,387—409.

5) Du HTeril, Etudes, 366«.

6) Sou^o, Histoire de la revolulion grecque, 129.

7) tDadjsmutl), Das alte (Bricdienlanö im neuen, 35,36.

8) PaffotD, Popularia carmina, ITr. 305— 307a (fe(^s Scjtc). 'ÄQccßavTivbg,

Gvlloyt}, 261 (tEeft aus (Epiros).
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HItl)eIIentfd|es £xe6.^) Hcugriei^ifdjes £ic6.^)

Die Sdjroalbe i[t toieöer, SdjrDöIbdjen ift gelommcn,

2\t tDteber aefommcn; Kam nom roeifeen lITcere,

Sie bringet bcn S^üljling Seljtc fid) unö 3tDitfd)erte:

Unö liebliche H^agc. ITIftrj, öu liebfter DTonb im Z<^iir,

tDei^ ift fie am Baud)c, Kaltfieberfranfer 5ebruar,

SdjtDars ift fic am Rüden.') ®b öu aud)Sd)neenod) bringft unb Regen,

£}au(f)ft öu öod) Cenjöuft uns fdjon ent=

gegen.

Die ücrglci^ung mit anbeten üoüsliteraturen leljrt, ba^ feljr Ijäufig Kino er«

lieber nur Refte foldjer (Befänge barftellen, bie früljer von ben (Erroad)[enen

geübt rourben. (Es ift bcsljalb nid)t unmöglid), ba'^ bas in fpätgried)ifd)er Seit

nur im Kinbermunb betoaljrte $d)töalbenliebd)en frül)er bem altgried)ifd)en DoIfs=

gefang angefjörtc, ja oielleidjt fogar (in ernfterer $orm) einen Seil alter, rcU»

giöfer 5i^iiI)Iingsfeiern barftellte.^)

XDo eine feftli(^e Sitte fid) eingebürgert l)at, ba tjalten aud) bie 3ur alten

Sitte geijörigen (Befänge feft unb leben fort üon (I)efd)Ied)t 3U (Befd)led]t. Das
3eigt u. a. ein altes £ieb 3um $^\t^ bes l)etligen Blartinus, biefes roaderen

Ritters unb oolfstümlidjften i)eiligen. IDenn im Hooember ber „J^eurige" b. I),

ber neue tDein auf St. RTartins $efttag geprobt rourbe, bann fanb fid) 3um
guten Hirunt fet)r 3ur regten 3eit aud) ein trefflidier fdjmadfjafter Braten ein:

bie (bans, bie in biefen Sagen gerabe reif unb töftlid) üon (Befd)mad inirb. Desljalb

toar es eine fd)öne alte Sitte, bas 5eft bes gütigen I}eiligen, ber einft bem nadten

Bettler bie f}älfte bes eigenen Rtantels gereid]t tjatte, mit Srunf unb (Bänfe«

braten 3U begel^en unb ba3u, coie üblid), ein feud)t-fröl)Iid) £ieblein an3uftimmen.

Kam na6:i ed)ter beutfd)er Hrt aud) ber ^umor 3U feinem Red)te, bann waxb,

ba ber alten Deutfd)en tDefen bem fabulieren Ijolb, oon bes fd)natternben Dogeis

tDcife mand)erlei funbgetan. So foll fid) einft eine (Bans, bie fd)on bertDoIf am
Kragen I)atte, liftig oon bem (Braubart nod) ein £ieblein 3U guter £e^t aus=

gebeten I)aben, babei aber i!)m entröifd)t fein. So tcarb ber lOoIf gefoppt. (Bute

(Befellen fangen bies ITtärlein bei fü^em RToft unb !üt)Iem tDein ber gebratenen

(Bans 3u(EI)ren. Diefes an bie alteSierfabel erinnernbe£ieb^) ift aus bem3af)re

1611 überliefert. Dann fd)eint es (röol)! im unI)eilDoIIen Drei^ig|äl)rigen Kriege)

Derfd)onen 3U fein. t)erfd)oIIen 3rDar, aber bod) nid)t oergeffen, benn in einem

l)-'Ad"qvaiog, dsiitvoGocpiexui, VIlI,15.Berg!, Anthologia graeca, 257. Überf.

Don Seil, Senenfdjriften , 1,68.

2) paffoto, Popularia carmina, Vit. 307.

3) Den Reft, öer fid) auf öas naiD = 3uöringIid!e ^eifdjen Don (Befd)cnfcn bc3tcl|t,

laffe id) tneg. Dgl. (Elliffen, poIt)gIotte, 1,362.

4) Dies foII nur eine Devmutung fein, fl t fj e n ä s gibt alleröings on, öa^ Kleobulos

öicfe Bettellieöer eingefütjrt f)abe, um einer £ebensmitteInot 3U fteuern.

5) U{)Ianö, Sdjriftcn, 111,69.
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tDin!cI bcs ungarifd)cnBergIanbcs, töotjtn beutfd)e HnficMer t)crfd)Iagcn

tDurbcn, Ijat fid) bas alte IKartinsIieb erljalten.^)

(Bro^e XDiberftanbstraft betocifen rcligiöfe Doüsgefängc; rocnn fie einmal im

üoüsgefangc jid) eingebürgert ^aben, Überbauern fie 3al)r!}unberte, fogarürd)»

lic^c Umu)äl3ungen. Der gei[tlid)c Ruf:

ITIaria (Bottes ITIutter, reine ITIagb,

flll unfer Hot fei öir geüagt,

bzn bas beutfdje £)eer oor ber $rf)Iad)t auf bem IKarsfelbc 1278 anftimmte,

tDurbe nad)roeisbar bis 3um3at)re 1663 gefungen, oielleidjt aud) nod) fpäter.^)

(Es ift besTjalb aud) ni^t oertDunberli^, ba'^ fid) bei proteftantifd)en öölfern,

3.B.bcn (Eften^), ja mitten im eoangelifdien Deutf d)Ianb^) no^ geiftlid)e üolfs»

lieber betoal^rt t)aben, bie aus frütjerer !at{)oIifd)er Seit ftammen. Auf ben 5ärö =

crnfanb fid) eine $t.(5ertrubs=lDeife^), unbimftrengproteftantifdjenHorrDegen

ein fatI)oIifd}es geiftlid)es £ieb nod) im Dolfsmunbe.*^)

Das £ieb ber Pilger nad) St. 3afob ^) ert)ielt fid) in ITorbbcutfdjIanb nod)

bis gegen (Enbe bes 16. 3al)rt)unberts, DieIIeid)t fogar bis in bm Hnfang bcs

17.3al)rl)unberts in längft proteftantifd) getoorbenen (Begenben, benn nodi 1571

bearbeitete biefes tDanfat)rerIieb ber eoangeIifd)e prebiger üespafius 3U einem

gciftlid)en (ßefange um.^) €ine KontrafaÜur biefes £iebes ftet)t nod) im £übedcr

eüangelifd)en (Befangbud) oon 1 607 •'), ber Hnfang besfelben fogar nod) 1 622

in einem £ieberquobIibet.'°)

(Ein uraltes beutf^eslDaIIfat)rtsIiebbeginnenb:„3n(Bottesnamcnfaren

toir", beffen üorl)anbenfein fd)on im 12. 3cit)rt)unbertbe3eugt^^), bas aber fi^er

nod) älter ift, ift bas ganse TTtittelalter I)inburd) bei Bittfot)rten anbäd)tig ge=

fungcn roorben, felbft auf Sd)Iad)tfeibern ift es erüungen, fo am{)afenbül)el,

als man bort am 2. 3uli 1298 Mmpfte. Diefer et)riüürbige £eid) t)at nod) in

ber Reformations3eit feine Kraft betDäI)rt, benn £utt)er bid)tete in feinem tlon

ein £ieb oon „bm 3e^en gebot (Bottes" ^^), aud) anbere proteftantifd)e Did)ter

benu^ten bas IDaIIfaI)rtsIieb 3U geiftlid)en Umbid)tungen. Die IKelobie eines

religiöfen Pf ingft liebes ^^): „Hu bitten roir ben I)eiligen geift" entftammt bem

1) flilerbtngs nur in Brudjftüden: $d|röcr, Beitrag 3U einem IDörterbud) öer

beutfd)en IKunbarten bes ungartfd]en Bcrglanöes, 79,80.

2) f)offmannDon5aIIersIebcn, ©efd)id)teöesbeutfd)cnKird)enIieöes, S.flufl.

68,514. 3) Ileus, (Eftnifdjc öoüslieöer, 87ff.

4) Börfcl, Deutfd)e Dolfslicöer aus (Dberl)effen, 7,106.

5) Faeröiske Quader ... samlete af £i]ngbi)e, 530.

6) £anöftaö, Norske folkeviser, 551.

7) Böl)me, flltöeutfdjes Cicöerbud), 718.

8) (Dräter, Bragur unö ^ermoöc, 11,1,25; DgI.Böl)mc, flltb. £öb., 722ff.

9) Ufjlanö, Sdiriftcn, II, 448. 10) tDeimar. 3af|rbud), III, 132.

11) Böfjnte, aitbeutfd)es Cieberbud), 679.

12) (Ebenba 729. 13) (Ebenba 680.
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12. 3al)rf)unöert, fie i\t ^eute nod) im !atI)oItfd)en fotool)! als eoangclifdjen

Kird)engefange gebräud)Iid|.^)

(Ein uraltes geiftlidjes Dolfslieö „Ularia öie roolt roanbern geljn" fanb i(^

in öer Spinnftube eines proteftanti[d)en Dorfes bei (Biegen , eine 3rDeite £esart

erl)ielt icf) aus einem ebenfalls proteftantifd)en Dorfe Kurljeffens.^) Dasfelbe £ie6

fangen um öie ITtitte öes oerfloffenen 3at)r{)unberts in IDeimar nod) alljäljrlid)

arme Kinber cor b^n Süren.^) Un3a)eifell)aft roar es ein Überreft Dorreforma=

torifd)en geiftlid)en (Befanges. Durd)tDeg beftätigen bieBeobadjtungen, ba'Q bas

fürsere !nappere £ieb, 3.B. ber X)ier3eiler, fid) 3ä^er beljauptet als bas längere

£ieb. So l}abm in Deutfq^BöIjmen, tüo bas Doüslieb ftar! im Rürfgang he-

griffen ift, bie Dier3eiler („Stütfla") fid) nod) red)t 3aI)Ireid) erl)alten.^) Diefe

€r|"d)einung bün!t niemanb rounberbar, ber roei^, ba^, je fürser bas £ieb ift, befto

nä{)er es bem Urfern aller £i)rif, bem Rufe ftel)t.

®brDol)I in ber Hatur besDoIfsgefanges roeber eine reIigionsfeinbIid)e nod)

unfittlid)e ^^nben^ obroaltet, Dielmel)r gerabe in ber Dolfsbid)tung tiefreligiöfe

Stimmungen Dort)errfd)en, ift bod) ber Poltsgefang üon iel)er feitens üieler

(Beiftlid)er in fd)arfcr IDetfe betömpft toorben. Die fd)ärfften IDorte ber ITli^=

billigung rourben laut, fobalb es galt, bm (Befang bes Doües 3U oerbrängen.

Diefe Hbfel)r ber d)riftli(^en Kird)e Don ben Dolfsgeföngen I)at fd)on frül)

begonnen. Bereits ber l)eilige Huguftinus tabelt in feinen prebigten^) bie „üer*

bred)erifd)en unb nid)tsiDÜrbtgen (nefaria)On3eunb£ieber". Derl)eilige (II)rt)»

foftomusprebigte um 389*^) gegen bie Sd)aren, bie auf neu|al)r burd) bie Stabt

tan3ten. Die fatI)oIifd)e Kird)e I)at biefen Kampf gegen Dolfsfitten unb Dolfs»

lieber fpöter 3ielberöu^t fortgefe^t; ba^ fie u)eltlid)e (Befönge roeber in ber Kird)e

nod) in Klöftern bulbete, tann man il)r nid)t übelnel)men, ba'^ aber aud) außer»

I)alb ber (BottesI)äufer ber t)olfsgefang ausgerottet u)urbe, ging 3U toeit; fo

Derbranntc ber I)eiligepatrid 430 an einem (Tage 300 Barbenbüd)er.^) IDas

I)atten il)m biefe alten Doüsgcfänge getan? Der ^eilige däfarius, Bifd)of oon

Hrlcs(t542), prcbigte gegen bie „teuflifd)en, fd)impflid)en £iebeslieber" ber

Bauern unb Bäuerinnen ber prooence.^) Das Kon3iI 3U 3Ierba (546) oerpönte

Sän3e unb (Befang bei f}od)3eiten.^) Das Concilium Cabillonense (520) unter»

fagte bem Sd)U3arm ber töeiber bas Singen „fd)änblid)er unb un3üd)tiger"£ieber.^°)

(Es fällt fd)rDer, fid) unter biefcr Be3eid)nung etroas JaPares üor3uftellen.

Hnbere Derbote ber Kird)enDerfammlungen finb nid)t flarer. So oerbietet bas

1) Böl)mc,fllt6.£teöeib.,679. 2) Bödcl, Dtfd)c.t)olfsl.a.®berl)effen,7,106.

3) IDeimar. 3af)rbud), III, 296.

4) f)rufd)Ia»tEoifd)cr, Deutfd)e Ooüsiteber aus Böl)men, 273—376, ocrmodjlen

900 foId)er furßcr (Bftanseln mttsuteilcn.

5) Sermo CCCXI. par. 5. 6) Hugufti, Dcniroüröigfciten , 1,314.

7) tEalDj, Uned)tl)cit (Dffians, 70.

8) daefartus, Opera ed. Balusius, 84 (homilia XIll).

9) Rios, Hist. lit. espan., I, 452. fl. 10) Zahbt, Concilia, VI, 391.
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Konsil 3U lUains (813) 3unäcf)ft „fct|impflic^e üppige Ocöer in bcr Umgebung

öer Kir(^e" 3U fingen, fd)Iiefet aber baran unmittelbar cinallgemeinesDerbot

fotrf)er £ie6er (quod [canticum] et ubique vitandum est). IDeldje £ie6er folltcn

eigentlid) bei foldjer allgemeinen Deröammung als oerboten gelten? Hirgcnb

ift ein £ieb näf)er be3eid)net ober auf b^n 3n!)alt Be3ug genommen. BTitunter

getüinnt man bm (Einbxuä, als feien berartige Kon3iIienbefd)Iüffe einfad) Don

frütjeren CErlaffen abgefdjrieben roorben, bixxn bieBeseidjnungen finb faft tDÖrtlid]

biefclben. (Es madjt bestjalb aud) loenig Unterfd)ieb, in toeldjem Zanbe bie be«

treffenbe Kird)enDcrfammIung ftattfanb.

Heben biefen Derboten unb JTIaferegelungen^) taudjen aud) üerfudje auf, bie

üoüslieber burd) eigene geiftlidje Diditungen 3U erfe^en. Den berüfjmteften biefer

üerfud^e I)at (Dtfrib, ber lTtön(^ 3U lOeifeenburg im (Jlfa^, in feiner (Eoangelien»

Ijarmonie gemad)t. (Er I)at bas Zehen bes (Erlöfers in beutfdjen öerfen befungen

in ber beftimmten Hbfidjt, baburd) ben „un3üd)tigen (Befang ber £aien", bzn

„(Befang oon unnü^en Dingen" ab3ufd)affen. Der braoetUann, beffen fonftein=

töniges (Bebid)t an einigen Stellen^) eä]te l)er3enslaute erflingen lä^t, toirb fd)TOer=

lid) bem Dolfsgefang üielen flbtrag getan fjaben. Hadjfolger finb il)m fidjet

nid)t erftanben.

3n Beichten tourbe 3. B. in bem Bamberger Sd)riftftüd „(Blaube unb

Beid)te"^) als IKiffetat gebeid)tet: Beteiligung an „aller flaljte geilifungo, in

lugufagilon, in lugifpellen, in Ijuorlieben, in allen fcantfangen ufto.", es finb

bas bie allgemeinen lateinifdjen IDenbungen ber Konsilienoerbotc ins Deutfd)C

überfe^t. Deutlid)er gingBurdjarb Bifdjof üonlDorms (f 1025) in feinem

Corrector, einer HrtBeidjtfpiegel, 3U lDer!e.*) Diefer Kirdjenfürft, ber eine be=

fonbers grünblidje Kenntnis bes Dolfslebens befa^, be3eid)net genau bie Sitten

ber Beoölferung, tDeId)e er oerbicten toill, feine Sdjriften finb besljalb als (Quelle

3ur Kulturgefd)id)te unfd)ä^bar.

Die prebiger ful)ren instoifdjen fort , bie tocltlidjen £ieber 3U fdjmäfjen unb 3U

Derfd)eud)en. Sogar im I)of)en Ilorben auf 3slanb eiferte Bifd)of 36n (I)gmunb=

arfon (1106— 1121) gegen bas Singen von £iebesliebern unb gegen bie IDed]fel=

gefänge.^) 3n Deutfdjlanb roanberte Bertljolb oon Regensburg umljer , um cor

1) 3d) fjabc abftditlid) mid) auf einige Proben bcfdjränft, met)r finöet man in

meiner (Einleitung 3U bm „Deutfd)en Dolfslieöern aus ®b erljeffen", CXXXII.

€ine planmäßige Durdiarbeitung aller Konsilicnbefcijlüffe loirö f(f|tDerlid} meljr als

allgemeine üerbammungsurteilc ergeben. Offenbar toar öen Derfaffern öiefer Dcrbotc

öas IDefen ber üolfslieöer oöllig unflar, fie fopicrten bcsljalb f^ablonenl)aft, toas

früljer befd)loffen roorben roar, unö berürffid)tigten babei rocöer lofalenodjnationalc

Befonöerljeiten.

2) Rül|renö ift feine Sd)ilöerung ber Si^en^öe, gcrmanifd)es i^eimrocl) fpricf)t

ous biefen Derfen. 3) lTIüIlcnI)off = Sd)erer, Den!mäler Hr. 91.

4) rDaffcrfd)leben, Bußorbnungen, 642.

5) £icb., äljnl. ben n r tD e g i f d) e n stev.Ciebdjen, um b. IDettc d. mcljreren gefungen.
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3Ql)IIofcn 3ul)örern 3U prebigen, üiclcs lDat)re unb $(^önc ocrfünbetc fein he^

rebtcr IKunb, ftellentoeifc \d\o^ er aber aud) über bas 3iel {jinaus, fo, töcnn

er als Sünbc bes TTtunbes be3eid)ncte bas „fingen roeItIid)c lieber".^)

(Es toar !ein tDunber, ba^, menn bas öolfslieb forttDäI)renb nur als fd)Ied)t,

üppig unb teuflifd) im Xltunbc ber (Beiftlid)en gefdjilbcrt ujurbe, nton 3ule^t

bem (Bottfcibeiuns in Perfon bie Derfafferfd)aft ein3elner Dolfslieber 3ufd)rieb,

roie benn tlljomas oon (EI)antimpre(13. 3al)rt).) in feiner !ulturgefd)id)tlid)

tDertooIIen^) £egenbenfammlung „ Bonum universale de apibus" ^) 3U er3ä!)Ien

mei^, ba^ ein tieufel felbft fid] als Derfaffer eines beliebten IlTartinsIiebes be!annt

I)abe. Dies £ieb fei lebiglid) bes!)alb von il)m erbad)t roorben, um bie Seelen

3u oerfüljren.'^) 3n einem Bei(i|tbud)e bes 14. 3al)rl)unberts^) toerben unter ben

Sünbern, beren Strafe ftets 3unimmt, genannt: „qui novas choreas, novum

abusum vestimentorum, cantilenasinveniunt." DasproDin3iaIfon3il3utrrier

(1310) oerbietet an Kaienben unb Feiertagen „per vicos et plateas cantores

et ctioros" 3U füljren.^) 3n tatt)oIifd)en £änbern Ijat biefer Kampf gegen bie

DoIfsbid)tung bie Seit ber Reformation überbauert, in Portugal unterfagte

1614 ber Index expurgatorius eine fln3at)I üoI!sroman3en '), in ber Bretagne

I)at bie !atI)oIifd)e (5eiftlid)feit bis tief ins 19. 3a^i^^unbert Ijinein einen Der»

nid)tungsfrieg gegen üoüsfitte unb t)oIfsbid)tung gefüljrt, ber in biefem gut !ir^=

Iid)en Zanbe fid)€r nid)t notmenbig toar.^)

Die proteftantifd)e (5eiftlid)!eit ertoies fid) nid)t bulbfamer. Cutljer in

ber Dorrebe 3um IDittenberger (Befangbud) (1524) fagt''): „unb finb aud) i)nn

üier ftt)mme brad)t, nid)t aus anberer urfad), benn bas id) gerne toollte bie iugent,

bie bod) fonft foll unb mus x\nn ber Tnufica unb anbnn red)ten Künften er3ogen

toerben, ettroas Ijette, bamit fic ber bullieber unb flet)fd)lid)en (Befenge los roorbe."

Dabei roar £utt)er nad) Den!art unb Hbftammung ein Kinb feines Dolfes unb

befa^ für beffen (Eigenart oolles Dcrftänbnis. tOeit fi^örfer urteilen bie Sljeologen

1) flltöcutfd}c Blätter, 11,120.

2) 3c^t von Kaufmann (I^omas oon (Ifiantimpre , Köln 1899) erfd)Ioffen.

3) ed. (lolDcncr, 456.

4) (Es tut fid) f)ter auä:i eineanbere perfpefttoe auf. IDie td) im flbfd)nittc „TDir =

lung öcs üoüsgefangcs" crtoeifc, legte bas Dolf Dtelfad) üoüsiDeifen I)öl)ercn Ur=

fprung bei, be3etd}ncte €Ifen, IDaffergetfter ufto. als il)re (Erfinber. Die niöglidjfcit

tDöre nidjt ausgefdjioffcn, ba^ foId)e (Erinnerungen in öiefem Solle toirften unb ber

CCeufcI nur an bie Stelle eines foId)en mi)t{)tfd)en IDcfens trat.

5) nione, $(f)aufpiele bes lUittelalters , 11,81.

6) Srtebberg, Aus beutfctjen Bupüdjcrn, 104. 7) Braga, Historia, 207.

8) Sebillot, Litterature orale de la Haute -Bretagne, IV. Die (Beredjttgleit

erforbert ansuerfennen, ba^ es aud) cerein3elt (3. B. bei bcn Citauern unb Basfcn)

!atl)oIifd)c Pfarrer gab, bie it)ren Pfarrlinbern bas Singen nid)t nur nid)t Derbit=

terten, fonbern es fogar förberlen, oI)ne ba'Q bies Dorgcljen bie Hd)tung ber ©emeinbe

Dor il)rem Seclcnl)irten oerringert I)ätte: Kurfdjat, Otauifd)c (Brammatif, 445.

ntidicl, Pays basque, 215. 9) (Boebefe, (Brunbrife, 1,122.
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oon 5ad|: Bucer 3. B. 3iet)t über bas Dolfslicö uncrbittltd) los: „Xlnn f)at 6er böfc

|einb bie \a<ii bali'm gebradjt, bas biefe Ijerrlidjc fünft unb gäbe (Dottes, bie ITlufic,

fd)ter alleine 3ur uppigfeit mipraud)et roürbt . . . batjer es aud) erfd)rö(flid) ift

3U gebenten, was ergernus bei ber jugent unb anbeten burd) bie teuf felifd)e n

buol» lieber angeftifftet roürbt, fo bas cüeldjs on bas 3U0 üil anmutig erft burdjs

gefang nod) anmutiger roürbt" (1545). HI)nUd) eiferte ©ecolamp ab gegen bie

Dolfslieber, bie er als „üppige unb Ieid)tfertige" £ieber oerbammte.

Strafen tourben feitens ber firdjtid)en Bet)örben für foId)e angebroI)t, bie

Dolfslieber 3U fingen toagten; fo oerfuljr 3. B. bie !urfäd|fifd)e 3nftruftion

für bie üifitatoren 1527.^)

(BIeid)3eitig begannen roieber bie geiftlidjen Bemüljungen, basDoIfsIieb buri^

fromme (Befänge im Doüsftil 3U oerbrängen. $oId)er üerfudje gibt es eine gansc

Hn3af)I. (Ein (Befangbud), bas 1570 3U Bafel erfd)ien, ift auf bem Titelblatt

als (Erfa^ ber „abgöttifd)en, üppigen, fd)änblid)en" £ieber be3eid)net.

SoI(i)e Derfud)e, ben Dolfsgefang burd) (Begenlieber aus3urotten, rourben

au(^ in^ranfreid)^), inSdjottlanb^) (feitens ber Puritaner) gemacht. Bis

in bas oerfloffene 3a^rt)unbert tjinein ^at bie (Beiftlidjfeit in 5ii^nl(inb^) öic

Dolfsbidjtung befämpft. Die Hbfidjt ber (Eiferer mag ftellcntoeife bie befte ge»

roefen fein, itjr cinfeitiges Dorgeljen I)at aber nur gefdjabet, roeil itjnen bas Der»

ftänbnis für bie Bebeutung bes Dolfsgefanges abging.

f)inter bzn geiftlid)en fltjnbungen blieben bie ber to el t li d| e n Befjörben

md)t 3urüd. Hud) fie l)ielten es für iljre Pflidjt, ftets unb ftänbig alles DoIfs=

mäßige in Sitte unb Braud) 3U befel)ben unb 3U öerfolgen. Die fjarmlofeften

(Befänge rourben unterfagt, üerbot bod) 3. B. ber Rat 3U ^reiburg t. Br.^)

1559 unb 1568 bas Ijarmlofe Kränsleinfingen, im 3al)re 1579 fjielt es ber

l)od)rocife Rat fogar für nötig, bas „Sternenfingen", b. t). bie Dreüönigslieber

3U oerbieten. Hn Klugljcit ber S^^eiburger (Dbrigfeit ebenbürtig ertoies fid) ber

Rat Don J) übest) eim, ber 1594 ebenfalls ben „ Um3ug mit bem Sterne " unter*

fagte^) Htan fragt fid) oergeblid), toas ber geftrenge Rat in bzn naioen (Be=

fangen ber I)eiligen brei Könige DerrDerfIid)es gefunben iiahm fönnte.

Selbftoerftänblid) l)aben fid) bie meiften biefer Dcrbote, roeil fie ungered)t=

fertigt toaren, aud) als untoirtfam erroiefen. 3m Jjilbesl)eimifd)enfanb ber Um3ug
ber I)eiligen brei Könige aus ITtorgenlanb nod) bis etcoa 1880 ftatt, bk alte

1) Rtdjter, (Eoang. Ktrd)enorönungcn, 1,81, 102.

2) Harbin, Pfarrer 3U Blamont (f 1728), oerfafete, um „ Iei(f)tfcrtigc " Dolfs»

lieber 3U üerbrängeu, „stoedmäfeigere" ©efänge, tüeld)e er fclbft ber 3ugcnb ein»

prägte. (Röfjrid), IHitteilungen , III, 358.)

3) Buc!Ie,(5efd).b.3tDtIifation,überf.o Ruge,II,380. tEalDJ, (EI)araftertfttf,576.

4) Rüt)s,StnnIanb,325. 5) 3eitfd)r. f.KuIturg.l)gg.D.mct)er,n.S.1, 104,105.

6) flnbree, Braunfd|tDciger Doüsfunbc, 2. fl. 330. Sd)on frül)er, im 14. 3al)r«

fjunbcrt, f)atte bie (Dbrigfeit von Sd)affl)aufen bas Bettelfingen 3U Reujatir un6
am Dreilönigsabenb unterfagt. Zoblex, Sd)tDei3crtfd)c DoIfsUeber, I, CXLIII.

Bödel, P(t)diologte ber DoIfsMd)tung. 2. flufl. U
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Sitte unb bas alte £ie5 Ijatten eben meljr tDiöerftan6s!raft als 6ie papternen

(Erlaffe bes tüoljlroeifen Rates. 3m HIgäu erl)ielt fid) allen Perboten, bie bis

ins 15. 3at)rl)unbert jurüdreichen, 3uni Sro^ bas Singen 5U IDeiljnadjten bis

toeit in bie erfte I}älfte bes 1 9. 3a^^^unberts I)inein.^)

IDenn bas üoltslieb nod) 3Öl)em IDiberftanb enblid) bas $e\b räumen mu^,

fo fud)t unb finbet es feine le^te 3uflud)tsftätte im £ieb unb Spiel ber Kinber.

Diefer lange oertannte unb feljr fpät erft gefammelte £ieberf(^a^ entljält 3al)I=

reid)C (meift allerbings bis 3ur Unfenntlidjfeit oerftümmeltc unb 3erfungene)

(Befänge, bie frütjer aus bem IKunbe ber (Eru)ad)fenen erflangen. Die Kinber,

betanntlid) feljr fd|arfe Beobadjter unb eifrige Hadjat^mer, Ijaben fid) biefe £ieber

angeeignet unb in iljrer Hrt 3ured)tgema(^t. So fpinnen fid) in b^n £iebern ber

Kleinen auf ber (Baffe mitunter leife, taum erfenntlid)e $äben 3rDifd)en (Begen=

tüort unb Ur3eit unabgeriffen fort.^)

mit feinem Sinn I)at ber unoerge^Iidie Kenner unb Prüfer beutfdjen IDefens

unb beutfd)er Spradje Rubolfljilbebra nbben tieferen I}intergrunb bes Kinber»

liebes I)err»orgc!)oben.^) 3n benträn3en ber Kinber leben üieIfad)Reigentän3e

unfrer üorfaI)ren je^t nod) fort, bie fonft längft gän3lid) oergeffen tDären."^) Die

3al)Ircid)en Reil)en ober Reigentän3e, rt)eld)e Kinber in Sd)U)aben^) 3U fingen

unb 3U tan3en pflegten, gaben ein anfd)aulid)es Bilb ber uralten !)eimifd)en Dolfs»

tönse, roie fie aus I)eibnifd)er 3eit bis meit über bas Hlittelalter l)inaus als

„ beutf d)e" n!än3e üblid) unb im (Bange toaren. Hud) finb Refte eines alten beut»

fd)en Jjod)3eitsIiebes (brütleid) ober I)ileid)) im Kinberliebe nad)geu)iefen roorben.")

Refte eines uralten germanifd)en ®pf erruf es, ber bem (Bott löobe eine Hbgabc

Dom (Ernteertrag tt)eil)te, finb bis auf unfereSagc imlTTunbe ber Kinber in ben

Dörfern ber Umgegenb oon Roftod berDal)rt geblieben.') Hnflänge an bas alte

Dolfslieb oom Ritter (Eppele oon (Bailing (t)ingeri(^tet 1381) fangen bie Hürn»

berger Kinber nod) im Hnfang bes 1 9. 3at)rt)unberts.^)

(Eine fln3at)I beutfd)er Dolfsballaben \)ahen bie Kinber übernommen'*)

unb mit rid)tigem Derftänbnis 3u fleinen Spielen bramatifd) ausgeftaltet^"), fo

1) Reifer, Sagen, (Bebräudje unö Sprid)iDörter öes fligäus, 11,17.

2) IDorteRuöoIfQiIöebran6sbeiDäI)nI)arbt,DoIfstüml.a. Ö.Kgr.Sad)f.II,101.

3) Rubolf ^tlöebranb, ®ef. fluffä^e unö Dorlräge, 174 ff. Beiträge ßum öcut=

fd)en Unterrtd)t, 43 ff.

4) Dies gilt au6) oonDäncmar!: p. Raufen, 3nuftr. bans! £itteraturI)tftortc,

1,138. 5) lUeier, Deutfdie Kinberreime unb Kinberfpiele aus Sdjtoaben, XII.

6) üon Rubolf I^ilbebranb, f.
Döljnljarbt, DoÜstümltdies, 11,107 unbEjilbe»

branb, (bef.Huffä^e, 185.

7) Bartfd), Sagen, Hlärdien imb (5ebräud)e ous Hledlenburg , 11,308.

8) Brübcr ©rimm, Dcutfdie Sagen, 2. Hufl. 1,171.

9) Betfpiele: 3ettfd)rift bes üereins für Oolfsfunbe, V, 202, 203.

10) (Ebeling, BItcfe in oergeffene TDinM, 11,255 (Drömitng), Böl)me, Kinber»

lieb, 545. Dät)ni)arbt, üolfstümlidjcs, 1,66. fjefelcr, f}effif(i)c £anbes= unb üolfs»

funbc, II, 56,508.
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bas üolfslieb oom Ritter Ulinger (Blaubart), Dom oergiftetcn Kinb, Dom Sdjäfcr

unb (Jöelmann uftD.^) 3m Kinberliebe ber Deutfd|en Sd)rDe{3fanben ftd| oiele

3um tEeil red)t efjrroürbige Doüslieber nod) gut erljalten.^)

Hud) biefran3Öftfd)en Runbtän3e (rondes), bie DoIfstän3e früfjcrer (Be»

fdjiedjter leben f)eute oielfad) nur nod) im £ieb unb Reigen ber Kinber fort.^)

(Ein Kinbertan3, ber no(^ gegenroärtig bie 3ugenb 5vanfreid)s beluftigt, fanb

fid) in einem £ieberbu(^e bes 15. 3al)rl)unberts Dor, er tjat alfo nad)rDeisIid)

über fünf 3<i^i^I)unberte im Kinbermunbe gelebt.') Die Kinber oon Hotting*

I}am[I)ire fingen nod) I)eute il)r£iebd)en 3um £ob Robin J)oobs unb feiner ge=

äd)teten (Befäl)rten , tt)äl)renb bie einft fo beliebten Doüslieber auf biefen Rational»

I]elben bes 1 3. 3a^i^^unbcrts Derfd)oIIen finb.^)

(Ein fef)r merfcoürbiges Bcifpiel oom 3urüdroeid)en alter Dolfslieber unb

»Sitten in basReid) ber Kinbertoelt ift ber KoIebo=(5efang bei flaujif d)en üöl-

!ern. 3n Serbien treffen coir biefen (Bebraud) nod) bei (Erroad)fenen; anjäl)r=

lid) 3iel)en bort bie Burfd)en um lDeit)nad)t t)erum unb fingen oon Ijaus 3U Jjaus

£ieber mit bem Refrain : „Kolebo" ; in B ö I)m c n bagegen fingen benfelben Kolebo»

refrain roät)renb ber 3toöIf niage um tDeit)nad)ten nur bie tfd)ed)ifd)en Kinber.^)

3n Deutfd)Ia nb ift es mit einer früt)er fet)r beliebten Dolfsfitte, bem Singen

umbenKran3, ät)nlid) ergangen, einft ein Spiel ber ertoai^fenen 3ugcnb, lebt

CS je^t nur im RTunbe unb Spiel ber Kinber Dercin3elt unb fe^r oerbla^t fort.')

(Eine alte englifd)e Ballabe rourbe im Rorben (Englanbs als Kinberlieb,

frcilid) oerftümmelt unb un!enntlid) , entbcdt.^) portugiefifd)e Kinber fpielten

eine alte Romanse: „Hus 5ran!reid] !omm' id), gnäbige I^errin" mit oerteilten

Rollen.^) 3mKinbermunb Kalabriens fanb fid) nod) gut erf)alten ein italieni»

fd)er Huslöufer eines roeitoerbreiteten BaIIaben!reifes oom £os!auf ber non

Seeräubern geraubten Braut burd) i{)ren £iebften. Die Kinber I)aben bort biefes

bramatifd) I)ö^ft roirfungsoolle Stüd rooI)I in äl)nli^er tDeife 3U einem üeinen

S^aufpiel »erarbeitet, toie fie es mit anberen er3äI)IenbenüoI!sIiebern inDeutf^*

lanb getan I)aben.^^)

1) Böl)me, Deutfd)cs Kinberltcö, XXVII, 545, 547, 549-552.

2) 3ürt(f)cr, Kinberlieb iinb Kinberfpiel im Kanton Bern, 110 (alte Cegcnbe),

111 (bes Pfalsgrafen Sodjter), 121.

3) (Bagnon, Chansons pop. du Canada, 225. 3ea"roi), Origines de la

poesie lyrique en France, 394.

4) tEierfot, Histoire de la chanson pop. en France, 131.

5) Kie^mann, Unterfudjungcn über bieHIottoe ber Robin Fjooö»Banabcn, 42.

6) Deutfd)cs mufcum, 1854,733.

7) Rod)l|ol3, fliemannifdjes Kinberlieb, 201.

8) Robert Bell, Ancient poems . . . of the peasantry of England, 250.

9) Braga, O povo portuguez, 1,340 ff. Das gicidie bcßeugt com fpanifdjen

Kinberlieb IHadiabo t) Hloareä, Biblioteca, III, 108, ff., IV, 136.

10) Archivio per lo studio delle tradizioni pop., 1,394.

11*
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3m Kinbcrmunb üingen fonft oerfdjollcne Dolfslieber oft nod) feljr lange

fort, el)e fie erlöfdjen; fo fangen pommerfd|e Kinber auf ber (Baffe nod) 100

3al)re fpäter ein £anbsfned)t$Iieb aus bemHnfang bes 16,3al)rl)unberts.^) Das
tnaIbrougI)Iieb fangen Kinber in ber fpanifd)enProDin3(Eftremabura nod)

bis in bie neuefte Seit.^) So leben nod) lange unbcad)tet eljrroürbige IDeifen unb

tDortc im IKunbe ber Kinber, unb alte Klänge, bie einft bie Jjer3en ber (Er«

tDad)fenen erfreuten, erfdjallen beim Spiele ber Kinber auf öen Strafen.

(Elfter ab[d)mtt

tOanöerungen öer Dolkslieöer

I)at ein DoHsIieb in tDort unb tDeife erft feine paffenbe, anfpred)enbe 5orm

gefunben, fo bleibt es nid)t lange am ®rte feiner (£ntftet)ung. Da überall Ieb=

I)after Begel)r nad) neuen (Befangen I)errfd)t unb es ber innigfte XDunfd) aller

Sangesfreunbe unb Sängerinnen ift, frifd)e £ieber 3U ben alten l)in3U3uIernen,

fo ift es begreiflid), ba^ t)übfd)e £ieber innerl)alb bes eigenen Sprad) = unb Polfs»

gebietes unau|l)örlid) toanbern. Da ftreut mitunter ein einsiger fangestunbiger

IDanberer feine £ieber toie ber Sämann feinen Samen aus, unb allentljalben

crflingt bas (Ed)o.^) Die gangbaren (Befänge ftreifen burd) alle (Baue bes ge=

meinfamen Sprad)=, foroie Stammesgebietes, überall gern gel)ört, nad)gefungen

unb töeitergetragen. tDer oiele £ieber !ennt, b^n l)at jeber gern, unb reo er I)in='

!ommt, mu^ er fingen. So fommen feine £iebcr unter bie £eute.

3mftammcinl)eitlid)en (Bebiete ift bas üolfslieb ftets im tDanbern, auf

Sd)ritt unb Hiritt lä^t fid) 3. B. im toeltfernen £i tauen nod) bie Derbreitung

einer Daina üerfolgen. tDie Blütenftaub im tOinbe roerben biefe leichten £icber

Dom ITTunbe bes Sängers balb t)ierl)in, balb bortI)in getragen.

Das (Erlernen eines üoüsliebes, unb fei es felbft ein umfangreid)es £ieb,

fällt bem Haturmenfd)en, beffen (Bebäd)tnis oon nebenfad)en nid)t belaftet unb

faft forgenfrei ift, niemals fd)U)er. Selbft bie größeren ruffifd)en Br)Iinen^)

erlernte ber3ünger oom älteren Sänger nad) 3tDei= ober breimaligem Dortrage

fpielenb, unb I)atte er erft bas neue £ieb „begriffen", bann tou^te er es aud)

Dom Hnfang bis 3um (Enbe ausroenbig unb oerga^ es faft nie toieber.

3n ben Seiten bes TTtittelalters , toe bie Beoölferung 3erftreut tDoI)nte, galt

ein neues £icb als toertDoIIfte (Babe, bie ein (Baft für bie Beroirtung bem Jjaus»

I)errn barbringen fonnte. So pflegte ber eble Ritter TKoringer auf feiner Burg

bes Brau(^es, ba^ jeber (Baft ein £ieb fingen mufete.^) Die glei(^e Sitte ^errfd)te

1) (Elarö ^ugo ITT et) er, Deutfdje Dolfsfunöc. Strafeburg 1898. 320.

2) iriadiaöo i) aioarcj, Biblioteca, 111,89.

3) (Einen merfroüröigen $all errDäl)nt flrbaub, Chants pop. de la Provence,

1, XXIII. 4) Rufftfd)e Reoue, I, 277.

5) B8^mc,aitöeutfd).£icöerb.,34. 3imnterf(f)e€l)ronif, I)gg.D.Barad, 1,206.
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in bcr Hörnt an bie.^) 3n abgelegenen £änöern war aud| fpäter noä) bes (Softes

rDÜlfommenfte Spenbe ein£ieb ober fonft eine Heuigfeit. 3nSd)ottIanb fanben

Reifenbe, aud) ol^ne Sänger Don Beruf 3U fein, ftets bereittoillig nad)tlager, roenn

fie mit lTTärd)cn unb £iebern gut Befd)eib roufeten unb bamit if)rem IDtrt Sreube

bereiteten.^) Stets roaren in ber Bretagne bie l)erum3iel)enben Sänger toill-

fommen, röeld)e für ®bbad) unb Pflege als Danf lieber fpenbeten.^)

So fam mand)es £ieb im £anbe Ijcrum, rourbe begierig aufgenommen unb

freubig fortgefungen. £}at ein £ieb in IDeife unb IDort ben rid)tigen Hion gc»

troffen, fo oerbreitet es fid) mit großer (5efd)roinbigfeit oon Htunb 3U TlTunö.

(Einer fingt es Ijalb unbetou^t bem anbercn nad). Hiemanb fragt banad), rooljer

bas £ieb ge!ommen, unb roer es ocrfafet l^ah^, es toirb gefungen, nadjgefungen,

laut unb leife, auf ber (Baffe unb im ^aufe, im 5elb unb in ber Spinnftube,

Don l)od) unb niebrig. So ging es in Deutfd)Ianb in ben glü(flid)en (Tagen bes

13., 14. unb 15. 3al)tt)unberts, ba ein neues £icb nod) ein (Ereignis toar, bas

ein geroiffenljafter (Eljronift, roie ber Derfaffer ber £imburger (Iljronif, auf«

3U3eict)nen für ber IHütje roert Ijielt. (Ein neues £ieb ift für biefe Seit ein ebenfo

toid)tiger Hbfd)nitt geroefen, toie eine neue 2rad)t ober eine neue 5ßt)be.

Pädenbe £ieber beljerrfdjten bie (Bemüter unb töcren in aller HTunbe. 0I)nc

ba^ man rou^te, röoljer fie famen, erflangen fie balb überall. Itod) in bm brei^iger

3al)ren bes oerfloffenen 3a!)rl)unberts !am ein beutfdjes Dolfslieb plö^Iid) auf

unb oerbreitcte fid) rafd) in raeiten Kreifen.*) Bei ööüern, bie ber innigen Sanges«

freubc unferer Hltoorbern nod) feelifd) nät)er ftel)en, fann man felbft je^t nodf

biefe bli^artige Verbreitung neuer Dolfslieber beobad)ten. K r f i f d) e Hotenflagen

tüanbern üonlltunb 3U IKunb burd)s gan3e £anb.^) flusHeapel unbSi3iIien

liegen einige Seugniffe cor: im 3al)re 1839 auf bem TTIabonnenfeft 3U piebi»

grotta bei Heapel fanb ein improoificrtes £ieb mit bem Hnfang: Te voglio ben

assaje (assai) foId)en Beifall, ba^ es mit unget)eurer (Befd)rDinbig!eit fid) nid)t

nur in Iteapel, fonbern flugs in gan3 3talien verbreitete unb überall gefungen

rourbe; es ift bis auf ben I)eutigen dag ein beliebtes Dolfslieb geblieben.^) (Ein

£ieb, bas in Palermo entftanben ), mad)t in roeniger als einem IHonat bie Runbe

um bie ganse 3nfel Sisilien, in jeber ProDin3 roirb es geänbert unb oariiert unb

gel)t fo ftrads in bm Dolfsgefang über. „3m ö)ftober bes 3al)i^es 1870", er»

3äl)It pitre'), „fonnte id) aufmertfam ben £auf eines biefer £ieber oerfolgen,

bas frifd) oon Heapel I)erübergefommen toar. HIs id) in ben erften (lagen jenes

HTonats oon Palermo fortging, lie^ id) bort, toenn aud) nur feit fel)r !ur3er

1) tDoIf, Über öte Cms, 236.

2) IDalter Scott, Minstrelsy, I, CXXVII (introduction).

3) Dillcmarque, 601303 = Breis I, XXXIX. Cusel et le Bro3,Somou,l,XXIX.

4) üilntor, £ianöbüd)Ietn, 3.flufl., 142.

5) ©rtolt, Lesvoceri,XXXV. 6)a:f).Q:rcöc,Das^ciöcnt.i.ö.röm.Kird!C,IV,265.

7) floolio, Canti popolari di Note, 109.

8) pitre, Studi di poesia popolare, 298.
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3eit bcfonnt, bas Zkb „So masto Raffaele" oIs üoüslieb jurüd. Kaum toar

id) in ITTcffina ange!ommcn, fo fanb id), ba^ man es öort f(^on fannte. 3d)

ging nod) datania unb I)örte es bort mit bemfelben 5eucr fingen, unb toenige

nioge fpäter oernabm id) es in $i)ra!us oon einem $d|tOQrm froljer, junger HTäb=

6)en in ber Häl)e ber berüljmten Kird)e S. (Bioüanni, unb auf bemfelben IDege

3urüdfel)renb ferner in (Biarre. Hm Htna unb in tEaormina t)örte id) bas grasiöfe

unb lebljafte £ieb aus bem ITtunbe üerliebter IDinjerinnen unb luftiger junger

Burfd)en, fo ba^ id) mid) nid)t entfjalten !onnte, aus5urufen: „(D, tounberbare

(Betoalt ber Stjmpatljie eines Siebes, bas 3um DoHsIieb geboren ift!""

Bei ben Basfen toirb jebes fleine Ereignis 3um (Begenftanb eines £iebes,

bos fid) fdjnell im gansen Zanbe oerbreitet unb oft eine gefö^rlid^e XDaffe bilbet,

toenn es gilt, fleine Untaten ju fül)nen, fo 3. B.toenn ein £iebenber an feiner

tEreuIofen burdj ein Spottlieb Rad)e nimmt, fd^allt it)r bies £ieb fo oft in bie

®f)ren, als fie fid) aus itjrem J^aufe toagt.^) Hud) bei bm Katalanen fangen
fid) bie £ieber rei^enb fdjnell im £anbe !)erum.")

Die Derbreitung ber üolfslieber f)at feine nod) fo gro^e (Entfernung 3U I)em=

men r)ermod)t; über £änber unb ITIeere ift bas £ieb geroanbert toie ber 3ug=

Dogel unb t)at \i6) bort ein neues Ijeim gegrünbet.

5ran3öfifd)e Hnfiebler trugen itjren Songesfdja^ nac^ Kanaba hinüber, unb

brüben jenfeits bes großen IDaffers, in bem Zanbe, bas feit einem 3af)rf)unbert

bem IHutlerlanbe politifd) nid)t mei)r angeljört, erflingen nod) bie alten f r a n 3 ö f i =

fd)en töeifen unb £ieber. Der Kanabier fingt mand)e £ieber, bie in 5i^anfreid)

ausgeftorben finb, unb nid)t feiten ift feine Hrt, bie lDeife3U fingen, altcrtümlid) unb

bem mobernen (Befange fremb^), aber bennod) finb es ®rte bes Btutterlanbes, oon

bemn biefe £ieber I)anbeln : oon ber Brüde 3U Hoignon, bem (Befangenen 3U Hantes

ufro., ein Beweis bafür, ba^ fie aus 5tanfreid) eingefüi)rttDurben. Hnben Ufern

bes TTtiffiffippi erflangen nod) fran3öfifd)e üolfslieber oiele 3af)r3ef)nte, nad)bem

biefes (Bebtet aus fran3Öfifd^er in angelfäd)fifd)e £)errfd)aft übergegangen toar.'*)

Huf benH3orenI)abenfid)geiftIid)eX)oIfsIieberinportugiefif(^erSprad)e,

bie im 15.3a!)rl)unbert einroanberten, bis in bie 3roeite £}älfte bes 19. 3öt)r=

l)unberts im Dolfsmunbe lebenbig ert)alten/') Hber no(^ toeiter, bis nad) Bra*

filicn toanberten portugiefifd)e öolfslieber mit ben Seeleuten unb Hnfieblern^),

1) ft. öe (Uuatrcfages in öcr Revue des deux mondes, XX annee ölivraison.

2) ITtilä t) 5ontanaIs, Observaciones 95 „todas las poesias cantadas se

propagan rapidamente",

3) Chansons populaires du Canada rec. et publiees p. Ernest G ag n n 4me ed.

Quebec 1900, 66, 324.

4) flmperc, Instructions relatives aux poesies pop. de la France, 4.

5) tri). Broga, Cantos populäres do Archipelago Acoriano, 457.

6) So 3eid)nete Don Kofcri^ in ber brafiltanifdien Proutns RtO'(Branöe 5o Sul

eine gut erl)altene Ccsart öes Dolfslieöes »om Scf|tffe „Cattjarineta", einer alten portu«

gieftf(^en Seerotnanse, auf. 5-=3- öc Santa=flnna Itert), Folk-Lore Bresilien, 10.
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ja eine portugiefifdje $ecroman3e voaxb oon Sdjiffern bis nad) 3nbien gc»

tragen, too fic fid) einbürgerte.') Spuren altenglifd)er unb aItfd)ottifd)er

Doüsballaben rourben aus bem ITtunbe armer ameri!anifd)er Kinber in HetD l}ort

unb Bo[ton aufgefd)rieben. Sie Ijatten fid) no^ aus ber Seit ber englifdjen Jjerr=

fd)aft lebenbig erljalten.^)

Hustöanbernbe beutfdjeKoIoniften begleitete it)r I)eimifd)es Dolfslieb aud)

in bic neue Jjeimat. Htit bm Sd)rDaben^) ift aud) bas fübbeutfdje £ieb nad|

ber polnifdjen neupreu^ifdjen Prooins Ijinübergetragcn toorben, tjat fie auf bem

ITlarfd) begleitet, [ie getröftet in mandjem Unmut, b^n iljr (Bemüt 3U erbulben

getjabt, Ijat fie erl)eitert unb erfreut. Unb nod) je^t ertönt es mandjmal, als

ein flusbrud befonbers fcliger Stimmung, 3umei[t bei Seften, im IDirtsfjaus,

Dor ber £iebften Sür, an $onntagnad)mittagen; bie Hlten namentlid) ftimmen

es gern an, jene Klänge aus itjrer 3ugenb3eit, bie in iljrer $(^naberl)üpfltt)eife

red)t eigentlid) ^anslieber finb. Die beutfd)en flustoanberer , bie 3U b^n oer^

fd)iebenften Seiten if)ren IDeg nad) Ungarn fanben, Ijaben ebenfalls ein tüdjtiges

ITta^ Don Hebern borttjin mitgenommen, roo fid) man(^es in ber Hbgefd)ieben=

Ijeit reiner erl)alten J)at, als brausen im Strom ber IDelt.*) Diefe gro^e £ieber»

roanberung finbet ein flnalogon in ber ruffifd)en (5efd)id)te.^) Dom 12. unb

1 3. 3cit)rf)unbert an, nad) ber Dernid)tung Kietos, entftanb eine gro^e Hus-

toanberung oon Sübroeft naäi Uorboft. 3a!)Ireid)e Koloniften aus Sübru^lanb

tDurbcn nad) bem Horben Ru^Ianbs t)erpflan3t. Sie na!)men it)re Überliefe

=

rungen mit in if)re neuen tDoI)nftätten, oor allem, als bie bleibenbfte (Erinnerung

an bm (blan^ unb ben frül)eren Rut)m il)rer Ijeimat, brad)ten fie il)re £ieber

mit, bie fie, loenn aud) oerönbert, Generationen t)inbur^ beroat)rten. flud) burd)

^änblet; bie in bem Zanbt toeit f)erum!amen, mag mand)es £ieb oerfd)Ieppt

tDorben fein. 3n ber im 1 4. 3al)tt)unbert befiebelten Spra^infel © 1 1
f
d) e e (Krain)

töor bie Beoölferung fd)on früt) toegen bes färglid)en Bobens üielfad) barauf

angetoiefen, il)re ^eimat 3U oerlaffen unb als I)aufierer buxd^ Deutfd)Ianb 3U

ujanbcrn. TTtani^e foId)er f}änbler I^aben aus beutfd)en (Bauen in il)re entlegene

tDaIb{)eimat aud) beutfd)e Doüslieber als toilltommene Q)abQ t)eimgebrad)t, unb

biefe (Bcfänge ^ahm fid) eingebürgert.^)

1) (Es Ijanöclt fid) um öic Roman3c oom Sd)iffc ,,(EatI)arincta" (£}aröung, Ro-
manceiro, 1,21 ff). TR. Speere (Old Deccan days 2ed., 291) fanö fic in 3nöicn im
üolfsmuuöc. 2) (Ifjtlö, English and scot. pop. ballads, II, 435, 443.

3) BeI)cim = S(f)tDar3bad), ^ofjensollernfc^c Kolontfation, 438.

4) Sdjröcr, Darftellung öcr öcutfdjcn TTtunöarten öes ungarifd)cn Bergtanöes,

155 flud) nad) öcr Buforoina Dcrpflanjtcn öcutfd)c flnfieöler öeulfdjc £icöcr unö
!)ctDaF)rten ftc treu: 3tfd)r. ö. Der. f. üolfsfunöc XV, 260.

5) IDoIlner, Untcrfud)ungcn über öic Dolfseptf öcr (Broferuffcn, 41.

6) ^7 auf f cn, (Bottfd)ec, 133. Die Dolfslieöcr öcr Spradjtnfcl (5ottfd)cc finö jc^t

im Auftrage öcr öfterrcidjifd)cn Regierung gcfammelt unö btlöcn öen crftcn Banö öcr

umfangrcidjcn t)oIfsUcö«DcröffcntIid)ung öcs öfterreid)ifd)cn Unterrid)tsmtniftcriums.
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Auf ntcffcn unö HTärften mag mand) neues £tcb feine flbneljmer ge*

funben unb von öiefen in bie l)eimatlid}en Dörfer gebrad)t toorben fein. 3n
bcm bunten Qireiben auf ber 5^QiiIfurter IKeffe bemerlte man im 16. 3at)r=

I)unbert aud) üielc f)änbler mit gebrudten £iebern neben Sängern Don Itlorb»

gcf^id)ten unb tDunbern.^)

3n 5ii^i^Iö^^ sogen bie Betöoljner entlegener (Begenben im IDinter nad)

b^n Stäbten unb !)onbeIspIä^en, um iljre Bebürfniffe einsufaufen. ®ft reiften

größere (Trupps gemeinfam, unb ba gab es oiel (Belegenl^eit 3um Singen. tDenn

bisweilen ein finnifd)es üoltslieb plö^Iid) berüljmt oiarb, fo ba^ man es in gan3

^innlanb fang, bann Ijatten es biefe Reifegefellfdjaften unters Dolf gebradjt.^)

(Einen bebeutenben (Einfluß auf bie Husbreitung ber üolfslieber I)aben Kriege

ausgeübt. Dic£ieber ber£anbs!ned)te finb ni(^t auf biefcn (Drben befd)rän!t

geblieben, fie tourben üom ganjen beutfd)en Dolfe gefungen. Diele neue £ieber

töurben im (Eon beliebter £anbs!ned)tsliebergefungen,aud)geiftlid)ellmbid)tungen

foId)er Kriegergefänge gemad)t.

Durd) Kriege famen beutfd)e üolfslieber aud) au^er£anbes. 3m Dreißig»

jätjrigen Kriege mögen tDol)I mandje beutfd)en t)oI!sIieber nad) Sd)tDeben »er»

fd)Iagen toorben fein, es ift geroi^ fein Zufall, ba^ ein oiel gefungenes altes

beutfd)es £ieb: „(Es fteljt ein $d)Io^ in Öfterreid)" 1642 in Sd}U)eben als flie»

genbes Blatt oerbreitet tourbe.^)

XlTit ben fran3Öfifd)en Reoolutionstruppen mag aud) bie lUalbrougl)»

IDeife über b^n RI)ein gesogen fein. 3n Köln erÜang fie 1794 beim (Einsug

ber ^ransofen."*) Set)r tDal)rfd)einIid) ift, ba^ bie IDeife bes bemYankee-Doodle

3ugrunbc liegenben $d)tüälmer (furt)effifd)en) Dolfstanses burd} I)effifd)e

^ilfstruppen ber (Englänber nad) Horbamerüa gelangte unb fid) bort einbürgerte.

Der befte Kenner l)effifd)er Dolfsmufif 3ot)fl"" £etD alter I)at nad)geu)iefen''),

ba% ber Yankee-Doodle na&i 5orm, mufifalifd)em IDefen unb Rf)t}tl)mus eine

auffallenbe flf)nlid)leit mit ben Sd)tDäImer tEänsen auftoeife.^) Da fid) aus

ber Sd)toaIm furl)effifd)e IDerbetruppen jener Seit refrutierten
,
getoinnt bie

Dermutung, ba^ fie £ieb unb (Tans ber J)eimat nad) flmerita übertrugen, fet)r

an tDat)rfd)cinIid)feit.') Itod) 1866 gelangte ein Doüslieb aus Böf)men burd)

1) Das um ötc IHttte öes 16. 3atirf)unöerts entftanöene fatirtfd)c (Be6id)t „Das

ITIarftfci)iff" oon IHarj ITlangoIÖ, Deröffenllidjt in öen ITIitteilungen öes Dereins für

(Befd)i(i)tc u. Altertum 3U 5ianffurt a. III., VI, 2, 531, oerfpottet öicfe I)änöler 11. Sänger.

2) Rül)s,^innlan6,328. 3) (Brunötotg, Danmarksgamlefolkeviser,II,424.

4) pasque »Bamberg, Auf öen Spuren öes fran3öftfcl]en Dolfslieöes, 91.

H)ei)öen, Kölns Dorseit, 239. 6) 3n öer 3ettfd)rtft „^effenlanö", 1905, Hr. 2.

6) profeffor Dr.3. B 1 1 c , öer grünöltcf)fte (Erforfctjer alten öeutfd)en Dolfsgefanges,

t)at öiefen roid)tigen 5unö Ceroalters fel)r ancrfenncnö beurteilt. 3eitfd)rift öes Dereins

für Dolfsfunöe, 1905, 354.

7) (Ein flmerifanerC. (B.So nned roiöerfpridjt in öer „ftllg. inufif=3eitung" Dom
24. iriat 1907 öer fluffaffung £en)altcrs unö öcrrDcift ouf eine „ballad-opera" non
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|)reu^ifd)c fjufarcn an 6enRt)cin,Don bort trugen es entlaffenc Solbaten tociter

in Stäbte unb Dörfer/) BXit ben tiruppen Hapoleons follcn aud) fran5Öfifd)e

£iebcr, barunter ber ITtalbrougt), 3unäd)ft narf) Hgr)pten getommen fein, von

wo fie fid) roeiter bis nad) Stjrien Ijinein oerbreiteten. Hngefid)ts ber fd)mu(fen

,

einfd)meid)elnbcn tDeifen ber fransöfifdjen Cteber ift bie HTögIid)!eit, ba^ fie au^
ben (Drientalen gefielen, nid)t von ber I)anb 3U töeifen.^)

Hud) religiöfe Belegungen trugen oiel 3ur Derbreitung ber £ieber bei. Beut«

fd)e (B eitler lieb er bes UTittelalters raurben ins 5tan3Öfifd)e überfe^t unboon

5tan3ofen unb IDallonen gefungen.^) Hud) tourben, roie bie £imburger dijro»

ni! anbeutet, 6efänge, bie erft in ber (Bei^elfaljrt entftanben tüoren, fpäter nod)

als IDallfaljrtsIicber oom Dolfe toeiter gcfungen,^)

Dölfer, bie einanber ftammoertDanbt finb, toeifen in itjrem £ieberbeftanbe

eine größere 3aI)I übereinftimmenber £icber auf. Sie taufdjen gerüifferma^en

if)re £ieber miteinanber aus: fo trifft es fid) feinesroegs 3ufäIIig, bü^ Diele

beutfd)e üolfslieber, namentlid) ber älteren periobe,aud) in bm Hieberlanben

I)eimifd) toaren, oiele fold)er £ieber finb I)od)beutfd), nieberbeutfd) unb nieber =

länbifd) nod) DorI)anben, von einer toeit größeren 3al)I laffen fid) Spuren in

f)oIIanb nad)tt)eifen. So gingen beutfd)e n!an3lieber in bie Hieb erlaube^),

ebenfo er3äl)Ienbe £ieber.') Dafür gab uns {)oIIanb aud) a)ieber eigene £ieber,

freilid) in toeit geringerer Hn3at)I, fo b^n luftigen eroig jungen Sang üon picr«

lala.^) Diele beutfd)e Dolfslieber mögen aud) nad) bem ftammoertöanbten Däne»

1767 (alfo 9'^aiiu oor öcm llnabI)ängtgfeits=Kricge), in öer eine flric nad) öer tDeife

öes „Yankee-Doodle" gefungen touröc. Die S^age ift öamtt nod) nid)t entfd)ie6en. 3n
öemBud)C oon KarlKnor^ ,,flmerifantfd)c Rcöcnsarten unö X)oIfsgebräud)c" (£etp3ig

1907) ift auf Seite 38 angefül)rt, ba^ öie Kapellen öer bctttfd|en tEruppen tDät)rcnö

6es Unabf)ängigfcits!rieges öie tDeife öes Yankee-Doodle I)äufig gefpielt I)ätten, öafe

öic flmerifaner erft fpäter öie IDetfe fptelten, um öie beftegten engltfdjen ^Truppen 3U

ärgern. Knor^ füt)rt als Quelle ein Bud) an üon 3.Broofs, Olden Times Musik.

Boston 1888. DteBcI)auptung,öa6 öer „Yankee-Doodle" öeutfd)enUrfprungs fei, ftcl)t

bereits in Kürnbergers Kulturbilö „Der flmerilatnüöe" S^onffurt a.lTl. 1853.

S. 219— 222.

1) 3ettfd)rift öes Ocreins für Dolfsfunöe, 111,183.

2) (Barcin öetEafft), Allegories, recits populaires etc., 538 fl. (B6ntn, Varia-

tions du lang-age francais, 489.

3) Runge, £ieöer unö IKeloöien öer (Seifeier, 183.

4) Die Cimburger (Etjronif fagt ausörüdlid), öafe öer leifc ((5efang): ,,ift ötffe Beöe»

fart fo I)crc" toäfjrenö öer (Beifeelfatjrten „gemad)t" touröe, unö fügt !)tn3U „unö fingt

man öen nod), toann man l)eiltgcn tregt".

5) J)offmann Don 5anerslebcn, nicöcrlänöifd)e üolfslicöer, Hr. 138.

6) 3.B. öas Cieö oon öen jtDciSefpicIen: Kalff, Het lied in de Middeleuwen

443ff. f)offmann 0. 5., Hr. 17.

7) Derselbe, Hieöerl. öollsl., 281 ff. Had) 3oI)n ITleicr, Kunftlicöer im Dolfs«

munöc, 60, ift öer pierlala in Rf)etnlanö, Jjeffen, ©löenburg unö (Dftpreufeen ju finöen,

alfo sicmlid) tueit oorgcörungcn. pral)l, Unferc nolfstümlidjen £ieöer 42.



170 (Elfter Hbfdjititt. IDanöerungen öcr üolfslicöcr

mar! gcroanöcrt fein'), mandjc muffen faft toörtlid) überfe^t toorben fein, öie

Ht)nlid) feiten finb gan3 auffallenö. So ift 3. B. öas beutfdje Dolfslicb oon ber

Honne „3d) \tanb auf I)of)em Berge" ^) im öänifdjen Dolfsliebe 3ütlanbs toie»

bergefunben toorben. Pereinselt brangen beutfdje Dolfslieber frül)e aud) nad)

SdjtDeben, 3. B, ift bas üolfslieb oon ber Sd)U)immerfage fd)on 1572 in

Sdiroeben be!annt^), fpäter finben fi(^ 3aI)Ireid)e beutfd)e Dolfslieber in $d)a)eben,

fo liegt bas beutfd)e Dolfslicb üom $d)Io^ in (Dfterreid) in fd)tDebifd)er (unb

fogar nortoegifdjer) S^f^ung oor. U)ie es nad) Sdjtoeben gefommen ift, lä^t

fid) nid)t meljr nad)rDeifen, bie ITtögIid)feit, ba^ es bireft oon Deutfd)Ianb nad)

$d)CDeben üb5rfüt)rt tourbe, ift bei btn innigen Be3ief)ungen, bie Sdjroeben

befonbers feit bem Drei^igjäl)rigen Kriege mit Horbbeutfdjlanb oerfnüpftcn,

nid)t ausgefdjioffen/) Das £icb liegt nicbcrbeutfd) cor, roar alfo in Horb»

beutfd)Ianb oerbreitet. tlad) $d)roeben ift andf bas £ieb oon ber Honne ge=

roanbert.^) Bis teiltoeife toörtIid)e Überfe^ung bes beutfdjen Dolfsliebes: „f}Qxy-

lid) tut mid) erfreuen bie frölid) fummcr3eit" fteilt fid) ein fd)tDe6ifd)cs £ieb

bar, bas fid) in einem alten fd)röebifd)en (Gyllemärs) £icberbud)e finbet.^) Deut=

fd)em Dorbilbe nad)gebid)tet ift ferner ein fd)U)ebifd)esDoIfsIiebDon bernad)=

tigall im £inbenbaum.) (Es finben fid) nod) me!)r beutfd)e £ieber in $d)tDeben

mieber, 3. B, bie Ballabc: „es toonet lieb bei liebe" ^), bas Doltslieb üon b^n

brei IDinterrofen^) unb anbere £ieber. ^) Derfelbe £icbertaufd) toie 3U)if^en Deutfd)=

1) Stccnstrup, Vore folkeviser, 104. toeift ein Beifpiel nad), öcm fid) otele

anöere anveif)en laffen. So ift öas £ie6 oon öen sroct (Befpiclen, (Erf=BöI)me, £icöer»

I)ort, I, 249, aud) nad) Dänemarf übertragen tooröen, unb ^wax jum lEeil faft tDört«

lid): Kriftcnfen, Jydske Folkeviser og Toner, 204, 205. 3tfd)r. b. Der. f. Volts-

lunbe XV, 334. H.

2) £rf=Böl)me, £ieberI)ort, 1, 316ff. Kriftcnfen, Jydske Folkeviser og Toner,

217-220. 3) SaF|r, Das beutfd)e Dolfslieb I, 117.

4) 3al)rbud) bes Deretns für nieberbeulfdie Sprad)forfd)ung, XIII, 59. Ctnbe =

mann, Norske Fjeld-Melodier, 1,35. UI)Ianb, Sd)riften, IV, 142. (Buftau flbolf

I)at beutfd)e £ieber gcfannt. 3ettfd)r. für Dergleid)cnbe £iteraturgcfd)id)tc.

n. $. III 297.

5) 3n tDerners bem üoUsmunbe abgelaufd)tcn IDeftergötlanbs 5ornminnen,

S. 72, ftel)t ein Cieb, beffen brei crftc StropI)en faft roortgctrcu bem beutfd)en I)oIfs=

lieb Don ber Honne „3d) ftanb auf l)of)cm Berge" entfprcd)cn, bann folgt eine an ein

anberes beutfd)es Doüslieb anflingcnbe Stropf)c, bas übrige ift u)of)I fd|rDebifd)er

£)erfunft. 6) flrtDibsfon, Svenska Fornsänger, III, 84.

7) (Erf=Böt)me, £ieberI)ort, I, 530— 532. Steffen, En.trofig nordisk Folk-

Iyrik,180ff., ftellt bie fd)rDebifd)e, nieberlönbifdje unb nieberbeutfd)eSaffung

(eine l)od)bcutfd)e ift nid)t befannt) biefes £iebes sufammen.

8) Bötjme, aitb. £ieberbud), 75. Hrroibsfon, 1. c. II, 289, 440.

9) Deutfd): Bö{)me, flitb. £ieöerbud), 146. Sd)U)ebifd): flrroibsf on, I.e. II, 242

(3um tEcil faft rDÖrtltd) überfe^t).

10) lIIerftDÜrbige Spuren beutfdjer DoIfsbid)tung inSfanbinaoien erörtert So«

pf)us Bugge im Arkiv for nordisk Filologi, IT. 5-, II'i 128. Über beutfdje DoIfs=
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lanb unb IjoIIanb b3tD. Dänemar! fanb im ffanbtnaütfd^en Itorbcn iüoI)I

fd)on im fpäten IKittelalter 3tDi[d)en Dänen ^), $d)rüeben^), ItortDC gern unb

3slänbern ftatt^), 3um ^Eeil mu^ eine Übertragung gelegentlid) aud) nad)

$d)oitIanb*) l)inüber ftattgefunben I)aben. (Es lä^t fid) ein eigener ffanbi»

nanifdjer Ballabenfreis feftfteilen, in bin aud) nod) (oielleidit als Über»

gangsftation) bie üolfslieber ber Döring er ein3ube3ieljen finb. Die HI)nIid)=

!eit ber Stoffe, ber (Brunbauffaffung unb oielfad) felbft bes Stiles ift fo auf»

fallenb gro^, ba^ fid) bie öermutung eines bircften frül)eren£iebertaufd]es 3tDi»

fd)en biefen DÖIfifd) naljefteljenben tlationen nid)t Don ber f^anb toeifen lä^t.-')

3u bin üoltsliebern ber 3slänber^) laffen fid) faft burd)tDeg Parallelen

aus ber üoI!sbid)tung ber Dänen, 5äringer, Sd)toeben ober Hortoeger nai^toeifen.

Da^ bie Spanier unb portugiefen einen guten (Teil bcfonbers if)res Ro»

man3cnftoffes gemeinfam befi^en, ift inHnbetrad)t nid)t nur it)rer gemeinfamen

flbfunft, foroie ber 3al)Ireid)en Berüf)rungen biefer Dölfer nid)t üerrounbcrlid).

Beibe Döüer finb aufeinanber fo fet)r angetoiefen, ba^ man fie als nur poli»

tifd) getrennte (Teile besfelben Dolfsftammes betrad)ten fönnte. Hud) in Kata =

lonien, bas fid), ber prooence näl)er ftel)enb, einen beträd)tlid}en Sd)a^ eige=

nen öoüsgefanges bctöoljrt f)at, finb frül)er, roal)rfd)einIid) gegen ^nbe bes

15. 3al)rf)unberts unb im 1 6. 3cil)rl)unbert !aftilianifd)e Roman3en einge=

i)rungen unb {)aben fid) 3um Seil 3U bef)aupten gecou^t.')

lieber in Sdjtoeben f)at 3- Bolte in öer 3cttfd)rtft für uerglct(f)cnöc £iteratur=

gcfd)t(f|tc, n. 5., III, 275ff. fluffci)lüffe gegeben.

1) (Ein öäntfd)es Dolfslieö, ba$ nod) öeutlid) an öcn Spradjformen als foId)C3

3U crlennen mar, tocift $opI)Us Buggc, Gamle norske Folkeviser, 123, in Kor»
toegen nad).

2) Die Übereinfttmmung öänifd)er unö fdjtocöifc^enonDcgifdicr üolfsltcöcr

beseugt Kriftcnfcn, Gamle jyske Folkeviser, 207, 239, 324, 330. (örunötoig bei

tDarrcns, Dänifd)e Dolfslicöer, XXV.

3) BToIjntfe, Dolfslieöer öer Sdjroeöen, I, 160.

4) Sd)ottifdj»öänifd)c £ieöcroerbinöung
f.
Ilijerup unö Ral)bef, Udvalgte

danske viser, V, 14. Kriftenfen, Gamle jyske Folkeviser, 306. öermutungcn
über öen öolfslteöauslaufd) 3tDifd)en Slanötnaoten unö Sdiottlanö bietet SopI)us

Bugge a. a ®. Deutfd)e Dolfslieöer rouröen roortgetreu ins I)äntfd)c unö $d)roc=

öifd)e übcrfe^t unö als fliegcnöe Blätter gcörudt: Scitfdirift öcs Dereins für üolfs»

funöe, XII, 344.

5) (Brunötoig I)at in öen flnmerfungen 3U feinen Danmarks gamle Folkeviser

eine Überfülle Don ITIaterial f)erbeigefd)afft, öeffen fritifdje Sid)tung toertüollc (Ergcb=

niffc für öic literarifd)cn Be3iel)ungen öer Sfanöinaoier ßueinanöer in alter Seit lie«

fern fönnte.

6) Sief)e öie Citeraturangabcn in (Drunötoigs unö Sigurösfons Islenzk

fornkvaedi (£)eft 19, 24 unö 26 öer Nordiske oldskrifter udgivne af det nordisk

Literatur- Samfund).

7) Beifpiele bei Brt3, Cansons de la terra, II, 161; IV, 104. üermanötc £ieöer

in Spanien, Portugal unö Katalonien 3ugleid): TDoIf i) J)ofmann, Prima-

vera, II, 124. IKilä t) 5ontanaIs, Observac, 124.
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Bei bcr naijen ücrtDanbtfdjaft bcs Stammes ift es begrctflid), ba^ 3tDtfd)en

5tnncTi unb (Eften oiele öolfslieöer gemein[d)a|tlid| finb.^) Serben unb Bul»

garen 3eigen Übereinftimmung einsciner Dolfslieber, bulgarifdje Doüsfänger

naijmen ferbifdje (Bcfänge mit Peränberungen in itjre Sprad)e Ijerübcr.^)

3rDi[d)en bem Dolfsgejang ber£itauer unb bcr itjnen ftammesDerroanbten

£etten finb üielfac^e, 3um tleil fogar tüörtlidje Berüljrungen unb (Enticljnungen

nadjgetoiefen roorben, fo ba^ man rool)! bered)tigt ift, 3U fagen, ba% l)ier ein

reger Hustaufd) an £iebern ftattgefunben I)abe unb oielleidjt nod) ftattfinbe.'^)

Die Dolfsbic^tung roeftflatDifdjer üölfer roeift faft tDÖrtlidje Überein=>

ftimmung ein3elner £ieber unb gemeinfame Ballabenftoffe auf. (Es mufe au^

t)ier ein Hustau[d) ber üolfslieber I)erübcr unb Ijinüber ftattgefunben Ijaben.^)

Daneben erfd)eint jebod) aud) Ijäufiger, als man üermuten [ollte, bic Bcein^"

fluffung [tammfrembcr Dölfer burd) bas Polfslieb ifjrer Hadjbarn. Die Be»

einflu[[ung einer DÖI!i[d)en Didjtung fann tro^ Derfdjtebcn^eit ber Hbfunft unb

ber Sprad)e ftattfinben, töenn bte betreffenben üölferfdjaften Hadibarn finb unb

eine berfelben über eine reidje Dolfsliteratur üerfügt. Dies ift ber 5aII bei Deut«

fd)en unbtDenbcn. Die tDenben (aud) Sorben genannt) tüoren urfprüngli^

ein mäd)tiges Slaröenoolf, bas fidjer aud) (toir ojiffcn leiber toenig barüber)

feinen eigenen reid)en DoIfsIieberfd)a^ befa^. Diefes tDenbenooI! ift aber im

£aufe ber Seit immer mel)r 3urüdgebrängt unb je^t auf ®ber:= unb Hieberlaufi^

eingefd)rän!t toorben, too es mitten 3tDifd)en Deutfd)en eingeflemmt ift. Der (Ein»

flu^ beutfd)en IDefens mad)t fid) besl)alb t)ier fel)r bemerfbar. Das Dolfslieb ber

IDenben, biefes am meiteften gentDeften Dorgefd)obenen Dorpoftens ber flatoi»

fd)en Raffe, 3eigt unleugbar ftarfe Beeinfluffung burd) ben b e u t f d) e n Dolfsgefang,

3a!)Ireid)c beutfd)e Doüslieber finb in ben ir>enbifd)en DoIfsIieberfd)a^ überge«

gangen, met)r ober minber frei bearbeitet, oft toörtlid) übertragen roorben.^)

Hnberfeits t)at aber aud) ber 3ufluö fIaroifd)er £ieber nad) XDeften !)in lange

genug getDät)rt, um ben IDenben einen feften Stamm f I a to i
f
d) e r DoI!sbid)tung 3U

erl)alten unb fie oor ber gän3lid)enHuffaugung burd) basDeutfd)tum3ubett)al)ren.

Deutfd)e unb poInifd)eöoIfsrDcifen toanberten in£itaueneinunb ujur*

ben bort (Eigentum bcs Doüsgefanges.^) (Ebenfo brang bas beutfd)e Dolfslieb

1) Heus, (Eftmfd)e Dolfslicöcr, 116, 173, 181, 197, 204, 240, 265.

2) Do3on, Chansons populaires bulgares, 243 fl.

3) Be33cnbergcr, Citauifrf)c 5orf<i)ungcn. X, XI. 3cttfd)rift für ocrgict»

d)enöc Cttcraturgefci)id)tc, U. S-, •, 276, 278, 279.

4) So 3eigt ötc t)oIfsöid)tung öer Polen in (Dbcrfd)Icften auffällige flnüängc

an tf(I)cd)if(})e Dolfslteöer, 3. B.Roger, Piesni Hr. 309 mit IDalbau, Böfjmifdie

(Branaten, 1,83, Roger, Piesni, 236 mit IDalöau, 1, 108, Roger, Piesni, 256,257

mit tDalbau, I, 301 ufto.

5) £)aupt.Sd)maIer, üoIfsUeöer 6er tDcnöen, I, 47, 65, 290,390; II, 83. Da=

neben ftnöen fid) üiele öem öeutfdjen Dolfslieö entlel)nte SiropI)en unb IDenöungen.

6) Haft, Dolfslieö ber Citauer, 39. Das beutfcf)e üolfslieb Don berlTonnc, siem«

lid) XDörtlid) übertragen als Iitauifd)es Dolfslieb bei Bartfd), Dainu Balfat, II, 283.
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in öcn Ietti[d)cn £{ebcrfd)a^ ein. HmKurifdjen f^aff bcfinbet fid) nod) ein let»

tifdjer Dorpoftcn, beffen Cieber 3um (Teil [djon aus übcrfe^tcn bcutfdjen DoI!s=

liebern befteljen.^) Die poInifd)e DoIfspoe[ie ber ®berfd)Iefier f)at ein3elne

beutfdje Dolfslieber faft roörtlid) übernommen.^) ITIeI)rere tfd)ed|ifd)e £egenben,

Bdlaben unb £iebeslieber entfpredjen beutfd)en Doüsliebern. Da fid) biefe £ie»

ber in gans Deutfd)Ianb Dorfinben, i[t tfd)cd)ifd)er Urfprung ausge[d)Iof[en, fie

muffen alfo von Deutfdjianb in ben tf(^ed)ifd)en Dolfsgefang Ijerübergenommen

toorben fein.^) 3u)ifd)en ber flotoenif d)en unb beutfd)en Dolfspoefie Ijat eben=

falls ein reger Hustaufd) Don£iebern ftattgefunben, gansc beutfd)e (Bftan3eln finb

Don bm SIoxDcnen faft toörtlid) übernommen iDorben. Ejier eineprobe:^)

Deutfd). Slotoenifd).

Die £umpen feint £utnpen, Smo lumpje smo lumpje,

Unö öie Cumpen l)amt ©clö: Smo lumpje mi vsi:

Ejat a nieös Dianöl g'fdjout, Pa se decla le gleda

Dafe an £umpen Ijat gcfriagt. Da lumpa dobi.

Diefe non ben Slowenen aus bcutfdjem £ieberfd)a^ übernommenen Sdjna»

berl]üpfl, vize genannt, iiaben fid) berart beliebt gemadjt, ba^ fie immer mel)r bzn

alten (epifd)en) (Befang ber Slowenen oerbrängen.^) Hnbcrfeits laffen fid) na«

mentlid) in ber beutfd)en $prad)infel (5ottfd)ee flotöenifc^e £iebereinflüffe

nid)t oerfennen.*') Unter ben (Eften ^abenfid] aud) betanntere beutfd)e DoIfs=

lieber ineftnifd)er Überfe^ung eingebürgert.') Dereinselt lö^t fid) einÜber»

tritt fran3Öfifd)er Dolfslieber in bm beutfd)en Dolfsgcfang feftftellen. Das be=

fanntefte Beifpiel ift bas (Einbringen bes mit gefälliger, leicht im (Bebäd)tnis

l)attenber tDeifeausgeftattetenfran3Öfifd)enlKaIbrougI)Iiebes in ben beut»

fd)en (Befang. Demfelben Umftanbe mag aud) bas fran3Öfifd)e Dolfslieb oon

öen brei Q^rommlern feine Hufnal)me oerbanfen.^) Hnberfeitsfommen aud) Über-

tragungen beutfd)er £teber ins 5ran3Öfifd)e oor; fo tourbe ein beutfd)es Drei=

1) tEc^ncr, Slatocn in Deutf(f)Ianö, 176.

2) Roger, Piesni, 101, ift gleid) €rf=BöI|tne, £teöcrI)ort, III, 522. Die poI=

nifd)c DoIfsöid)tung öcr ®bcrfd)Iefier I)abe td) Dcrgleidjenö befprodjcn in öen ITltt-

teilungen öer fdilefifd)en ©efellfcf)aft für Dolfsfunöe, XI, 40ff.

3) £jauffen, (E{nfül)rung in öic öeutfdi=:böf)mifd}e üolfsfunbe, 123. 3cttfd|rift
öes Deretns für Dolfsfunöe, IV, 33.

4) Prof. Ilel) ring in öcn mit teilungen öcr f(i|Ieftfd)en (Befeirfd)aft für öolls»

funöe, 1904, XII, 59. 5) 3citfd)rift öes Dercins für Oolfsfunöc, IV, 32.

6) £}auffcn, Spradjinfel (Bottfdjcc, 435, 438, 440.

7) Deutfd)c Runöfdiau, XXX, 214.

8) 3ettfd)rift öes öercins für Dolfsfunöe, XV, 99, 357. (Erf»Böf)me, £tcöer.

I|ort, II, 649. Doncieuj, Romancero pop.428, 510. Diel[etd)t ift auc^ öas öolfs«

lieö Dom fjeimfefjrenöcn Solöaten unter öcm (Einfluß öer napoIeomf(f)en Kriege
aus Sranfreid} nad) Deutfd)Ianö gefommcn. 3citfd)rift öes Dereins für Dolfsfunöe,
XII, 216. Doncieuj, 407. Diefes £ieö toanöcrtc audj nad) Belgien, Italien unö
Dänemarf.
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fönigslicö im (Elfa^ ins 5ran3Öfi[d^c übcrfc^i gefungen.^) (Ein feljr reger (Einfluß

fran3Öfi[(^er Dolfsrocifen läfet fid) in ben Hieberianben beobadjten: „Die

Überfieöelung fran3Öfif(f)er IKelobien fanb in feinem anberen Hadjbarlanbe fo

fjäufig ftatt als gerabe in ben Hieberlanben im 16. 3al)tt}unbert."-) Bisl)ierl)er

liah^n toir Berül)rung unb Beeinfluffung, toeldje bas beutfd)e üolfslieb geübt

b3to. erfal)ren I)at, befprodjen. (Ein gleidjer Dorgang lägt fic^ aud) bei Be»

rüljrung 3a)ifd)en romanifd)er unb griedjifdjer üolfspoefie beobad)ten. So I)at

bas üolfslieb ber grie(i|t[d)en Kolonien in Sübitalien fid) bem fonft in

Unteritalien üblidjen romani[d)en Dolfsgefang nad) (Bcljalt unb 5orm oollftän«

big angepaßt unb oiclfad) roie biefer bie in (Briedjenlanb feltene ©ttaoe 3ur

£iebIingsftropI)e ertoätjlt. IDas bis je^t üon [oId)en gried)if^en Dolfsliebern

aus Sübitalien Deröffentlid)t rourbe, nerrät feine Hljnlidjfeit mit bem Dolfsliebc

ber Ileufjellenen mef)r.^)

5rüf)3eitig Ijaben roieberum gried)ifd)eDoIfsgefänge bie üolfsbidjtung be«

nadjbarter Slaroen beinflugt, „gried)i[d)e Ijelbengefönge fjaben fid] tief in bie

farmatifdje (Ebene oerbreitet";^) ber im 10. 3af)rl)unbert lebenbe^) Dolfsfjelb

bes mittelalterlid)en (Briedjentums, Digenis Hfritas (ber „(Bren3rDäd)ter"), beffen

(5ebäd)tnis nod) in bem neueren I)eIIenifd)en Dolfsgefange fortlebt, ift in ben

Ejelbenfreis ber Ruffen aufgenommen roorben.^) Don ben (Briei^en übernaf)»

men Bulgaren unb Serben ben fld}tfilbler als Dersmag ifjrer Dolfslieber.')

flud) 3U ben Rumänen fd)eint neugried)ifd)et)oIfsbid)tung gebrungen 3U fein.*^)

Ruffifd)e Dolfslieber finb in ber Seit oon 1400— 1600 n. (Ef)r. in einen Seil

5innlanbs, begünftigt burd) bie J}errfd)aft ruffifd)er Bojaren, eingebrungen

unb Ijaben in ber finnifdjen Dolfsbidjtung Spuren ifjres (Einfluffes Ijinterlaffen;

nad)f)altiger nod) roar ber (Einbrud ffanbinaoifdjer Dolfsbidjtung auf bie

^innlänber.-') Derein3elt erfdjeint eine Beeinfluffung bretonifdjer Dolfsbid)»

tung bur(^ fransöfifdjc Dolfslieber ^°) unb balmatif^-froatifdjer Dolfs»

melobien burd) i t a I i e n i
f
d) e Dolfsoieifen.^ ^) (Brögerc Dolfsgruppen toerben ftets

auf benad)barte f(^tDäd)ere Dolfsftämme (Einfluß getoinnen unb ben £iebcrfdia^

cbenfo toic if)rc geiftige (Enttoidelung umgeftalten. Don ber 3äf)igfeit ber flei»

1) Pfannenf(i)mi6, TDctf)nad)ts=, IIcuiat)rs= unö Dreifönigslieöer aus öcm(Dber«

elfafe, 24. 2) Böfime, fllt6. £teöcrb., 513.

3) pitre, Studi, 335. (Tomparctti, DialeUi greci, XXV.

4) £übfc, Dolfslieöer öer (5ried)en, XVII. 5) £egronö, Recueil, 183.

6) Don Reinliolöt, (Bcfdjidjtc öer ruffifdien Citcratur, 76. Ruffifdjc Rcüuc,
VI, 539ff., 559.

7) IDoIIner, Untcrfudjungcn über öen Dersbau öes'füöflarDtfcfjenüoIfsIiebcs, 94.

8) Seljr bcad)tcnstDcrt ift öie ruTnäntfd)cBaIIaöe, öie tDIisIodi in 6er Seit»

fi^rift für Dcrgleidjenöe £iteraturgefd)id)tc, IT. 5-f h 351, 354, mitteilt, fie fttmmt

mitunter faft roörtlid) mit einem gricdjifdjen Dolfslicöc überein.

9) öecfenftcöts Scitfdirift für öolfsfunöc, I, 211, 212.

10) £u3el et le Bras, Soniou. I, 272. £u3el, Gwerziou, I, 24. Doncieuj,
Romancero pop. 318. 11) Strauß, Bulgarifd)e Dolfsöidjtungcn, 107.
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nercn ^ängt es ob, ob un6 toietocit fie fid) nod) if)re Eigenart 3U betoatjrcn

ocrmögen. So Ijat bie Bretagne mit uralter, fe^Ijafter feltifdjcr BcDÖlferung

fid) 6er fran3Öfifdjen ITad)barfd)aft 3um tEro^ oiel Eigenart unb üolfsgut be=

toaljrt. Dereinjclt nur erfdjeint bie I)erübernal)me einer (allerbingsberfdjönftcn)

fran3Öfifd)cnDoIfsroman3e oon RenaubstEob in bas fonft [0 fpröbe basiif(^c

Dolfstum.')

3tDifd)en Katalonien, 5^anfreid) unb Horbitalien toanberten ersä^»

lenbe Dolfslieber I)in unb f)er, toobei bie Prooence basDurd)gangsIanb bilbete.

(Eine gan3e Reilje oon üolfsromansen, am Stile fofort erfenntlid), ftellt fid) als

(Bemeinbefi^ biefer mitteleuropäifdjen romani|d)en Dölfergruppc bar.

Die Überein[timmung bertEejte i[t mitunter fo toortgetreu, ba^ eine Überfc^ung

ber betreffenben üolfslicber ftattgcfunben Ijaben mufe. flis Probe ber Uber=

tragung biene ber Hnfang bes £iebes Dom Solbaten, ber aus bem Kriege Ijeim*

!el)rt, fran3Ö[ifd) unb norbitalienifd)

:

Horbitalienifd).^) 5tan3Öfif^.^)
Pover soldä ven de la guera Soldat revenant de la guerre

Cun ün pe caussä Taut nü. Un pied chausse et l'autre nu.

Irtan fiel)t, löortlaut unb Dersmafe ftimmen übercin. Um 3U 3eigen, ba'^ biefer $aU.

nidjt üerein3elt oorfommt, folge I)ier nod) ein 3Ujeites Beifpiel : ein 1TIäbd)en befreit

iljren (Beliebten baburd) aus bem (Befängnis, ba^ [ie felbft als (Befangene gurüd-

bleibt, roäljrenb er in iljren Kleibern cntfliel)t. Sie [pridjt 3U il)m beim Sdjeiben:*)

5ran3Öfifd). Horbitalienifc^.
Amant, sortez hors de prison Sorti galan dla perzun

Voici les clefs en abandon. Adess le porte sun a l'abandun.

(Es mu^ 3tDi[d|en biefen mittelromanifdjen £änbern fd)on frül) eine Hus»

toedjfelung oon Polfsliebern ftattgefunbcn Ijaben; toer babei berllcljmenbe unb

lüer ber (Bebenbe geroefen, bas roirb fid) fd)tDerIi^ mit Si(^erfjeit nod) ermitteln

laffen.^) 3ebenfaIIs I)at ber Hustauf(^ foId)er £ieber fd)on cor 3al)rl)unbertert

ftattgefunbcn. Darauf läfet ber Umftanb fd)Iie^en, ba^ ein altes £ieb oon ber

Jjinrid)tung breicr Stubenten 3upontoife, bas fid) offenbar auf einen tDirfIid)en

Dorfall be3iel)t, fid) in Katalonien, 5i^cin!reid) unb in Horbitalten oor»

finbet; es I)at fid) alfo aus S^onfreid), roo es entftanb, nac^ ben Hai^barge»

bieten I)in cerbreitet.^)

1) (Eicrfot, Hist. de la poesie pop. en France, 30 H.

2) nigra, Canti popolari del Piemonte, 172.

3) UIrt(i|,Sran35ftfd)c Dolfsltcöcr, 84. 4) Iltgra, 1. c, 327.

5) (Bafton Paris, Les chants pop. du Piemont, 31, bcl)auptet, öa^öerHoröcn
Sranfreid)s ötc tDiegc ber üoIfsöid|tung öer TnitteIromantfcf)en ööifcr fei. (Ein

fran3öfif(f)cs öolfslieö, bas nod) ganj 5en gcfd)td)tlt(i| begrünöcten (Englänberljag

öer 5rQ"3ofen atmet, ging in öen ttalienifd|en üollsgefang, tnentg oeränöert,

über. 5erraro, Canti pop. Monferrini, 46.

6) (Es ift überliefert: Sransöfifd): Ulrid), 5ran3öfifd)c üolfslieöcr, 23. (Ein

anbcrer Z^it fteljt in öer Seitfdirift IHelufinc, 1878,243. (Eine Überfidit öer auf=
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(Ban5 eigenartig f)at fidj unter öcm (Einfluß ber benad)barten 3taliener bic

DoIfsbid)tung ber gried)ifd)cn Beoöüerung Unteritaliens (befonbcrs ber

(Terra b'®tranto) geftaltet. Der bm Heugried)en eigentümlid)e „poIitifd)c" Ders

(5ünt3et)n[ilblcr mit dinfdjnitt nai^ ber acijten Silbe) ift bei ben (Briedjen Süb»

Italiens bis auf Derein3elte$puren gan3 burd) italienifdje IDeifen oerbrängt toorben.

Unter biefem (Einfluß tjat fid) aud) ber bei ben (Bried^en [o beliebte 3u)ei3eiler

(bas Di[tid]on) faft oollftänbig öerloren; an feine Stelle trat bie für It)rifd)c

(Ergüffe ergiebigere breite ©ftaoe. So t)at tatfäd)Iid) tro^ ber Derfd|iebenl)eit

ber $prad)e bas Dolfslieb ber (Bried)en Unteritaliens fid) bem italicnifdjen ber»

ort genäljert, ba^ es rocbcr ber Sotm, nod) bem 3nl)alt nad) oon bemfelben

fid) tDcfentlid) unterfd)eibet.^)

Die ial)rl)unbertclange f)errfd)aft ber üenctianer über Kreta I)at il)re

Spuren in ber Doltsbid)tung biefer 3nfel I)interlaffen ; U)äl)renb bie gried)ifd)en

üolfslieber fonft bes Reimes entbel)ren, finb bic fretifd)en Dolfslicber oielfad)

gereimt; man fül)rt biefe Dorliebe für ben Reim auf italienifd)en (Einfluß 3urüd.^)

Die Dolfs5id)tung Sübfpaniens fann ben (Einfluß ber lTlauren!)errfd)aft

aud) I)eute nod) nid)t oerleugnen; ba^ maurifd)e üolfslieber ins Spanifd)e über»

tragen tourben, berid)tet ber (Befd)id)tsfd)reiber Pcre3 be I^ita. Das ergreifenbc

maurifd)e Klagelicb auf ben Derluft flll)amas toarb fpätcr aud) faftilianifd) „in

bcrfelben tDcife" gefungen.^)

Das PoItsUeb ift bie Derförperung bes unoerfälfdjten
,
gefunben Beftanbes

in ber Dolfsfeele, feine iüriebfeber ift ber lebensoolle Optimismus, b.I). ber (Blaube

an bas ^ortbauern menfd)Iifd)er Betätigung unb ben f)öl)eren dxoed bes (Erben*

toallens. 3n feiner gefunben Kraft roill es ausleben, fid) fortpflan3en, es ift

nid)t gefd)affen, um in ber Stubierftube ober im Drude I)erbarienartig fort3U»

leben, bas Dolfslicb ujill gefungen fein, Anregung geben unb empfangen— beS'

I)alb mu^ es toanbern!

t)at ein £ieb eine gefällige IDeife, bie leid)t unb angcnel)m ins (Dt)r fällt,

fo gel)t fein Sieges3ug leid)t um bie l)albe IDelt, es überfd)reitet felbft bie (Bren3en

feines (Entftel)ungslanbes
; fo ift 3.B bas £iebd)en oon ITXalbrougl) oon 5ran!reid)

nad) Deutfd)lanb*) unb oon ba na6) Dänemar!^), ja fogar bis 3U ben

3eid)nungcn unö fritifdjen ^cft bietet Doncieuj, Romancero pop. 207ff. Kata»
lonifd): IHilä t) Sontanals, Observaciones, 104; öcsfelben Romancerillo, 165.

Pelai) Brt3, Cansons de la terra, I, 105. 3talientfd): tligra, Canti pop.

del Piemonte, 56. S^rraro, Canti pop. Monferrini, 23.

1) niorofi, Studi sui dialeUi greci della Terra d'Otranto, 86,88.

2) Sanbers, öoltsl. ö.rTeugrted).,23. 3)IDoIfi)^ofmann, Primavera, 1,276.

4) flis öeutfdjes Solöatenltcb toarb es in(Barntfonen ber proDtnsSadjfcn gefunben.

3eitfd)rift bes öercins für üolfsfunbc, 111,183. (Der ITame fetjlt gans. Anfang:

ITIein Sd)a^ ber ift im Kriege.)

5) IDo es 3um€an3c gefungen roarb: ITlisfon), Danske Folkedanse, 11,4, Itr.

4

(mallcbrod).
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£ettcn') Dorgebrungen. $exnex ift biefcs £iebd)en nod) Süben üorgerüdt, man

fanb es, tocnn aud) in tErümmern, neuerbings nod) in Rom^), unb aud) aus

bcm IDeften, aus Katalonien^) liegt es oor, Ijier Ijei^t ber £jelb ITTambrü;

ber Itame flingt altertümlid) unb fönnte urfprünglidjer fein, als ber bes englifdjen

5elbt)crrn. Dafe ein £ieb von ITtambrü auf ber 3berifd)cn Jjalbinfel fd)on fet)r

lange 3U I}aufe fein mu^, betoeifen bic Spuren eines foldjen, bie fi(^ unter ben

Kinbern in Spanien (Proo. dftremabura) üorgefunben Ijaben.^) Das £icb

Don IKalbrougt) tourbe aud) auf 3at)Ireid)e anbere perfönlicfjfeiten umgebid)tet,

3. B. auf ben (Beneral niarce, ber 1793 üon ber Königspartei gefdjiagen tourbe,

neuerbings aud) auf (Bambetta,^) (Ein reid)es (Bebiet öffnet fid) I)ier bem $orfd)er.

(Es gilt bie fo feiten toal)rnef)mbaren Kreu3» unb (Quer3üge ber Dolfslieber 3U

enttoirren unb bar3ulegen. Das Dolfslieb ift ein IDanberoogel, fein nod) fo

3erflüftctes (Bebirge, fein nod) fo rei^enber Strom f)ält es auf, auf bcn 51ügeln bes

(Befanges fd)toingt es fid) barüber I)inu)eg.

StDÖlfter Hb[(i|mtt

tDettgefänge

tDo bie DoIfsbid)tung nod) fraftooll aus bem üolfsleben emporquillt unb

bie 5äf)igfeit, fingenb 3U erfinben, nod) oerbreitet ift, bei HaturDÖlfern, ba regt

fid) unroillfürlid) ber tErieb, fein Können aud) 3U 3eigen, unb bei feftlid)en (Be^

Iegenl)eiten, too oiel Dolfs 3ufammenftrömt, bei tEan3 ^^^ Bed)erflang, ba er«

f)ebt fid) ein IDettfingen. tOo biefe tDettgefänge noä) fortleben, ba ift aud)

bas Dolfslieb nod) frifd) unb jung. Überquellenbe £cbensluft treibt 3ur £ieb*

fd)öpfung unb 3ur UTeffung ber beiberfeitigen geiftigen Kräfte bei Sang unb

lOiberfang.

(Eine i)übfd)e beutf d)e öolfsfitte, bie bis ins 1 6.3al)rt)unbert gepflegt röurbe,

toar bas IDettfingen um bcn Kraus, bas oielfad) am St. 3ot)annistageftatt=

fanb.^) 3unge (Bcfellen fangen oor bcm Ring ber IUäbd)en um bie IDctte, ein

1) tEc^ncr, SlatDen in Deutfdjianb, 168.

2) Sabattnt, Saggio di canti pop. romani, 7. Der £jclö f|ei|t I)icr TTIant»

brücc(^c. 3) Brt3, Cansons de la terra, 11,127.
.

4) inad)aöo t) flloavcs, Biblioteca, ill, 89. ITTcnenöcj piöal (coleccion

de los viejos romances que se cantan per los Asturianos. ITTaöriö 1885. $.349)

teilt ein Kinöerlicö mit, bas beginnt:

Este es el Mambrü, senores,

que se cantarä al reves.

Das £tc6 ift offenbar nur Brudjftüd. (Es toärc öer lHüf)e toert, in Spanten nad)

bem mambrü = £teöe 3U forfdjen. 5) Sd)cffler, Sranß. Oolfs6id)tung, 11,107,109.

6) RuöoIf£)iIöebranö, IHatcrialten 3ur (Befdjidjte öes öeutfdjen öolfsliebes,

1, 80ff. (Erl'BöIjme, £ie6crf|ort, IXr. 2062. £iIiencron, Deutfdjcs Cebcn im
Dolfslieöe, 180 ff.

Bö (fei, p|t)(i)oIogie öer Doltsbiditung. 2. flufl. 12
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Krana oon tlägelcin tüar bcr preis für öen beftcn Sänger. Das Kransfingen

roar eine beliebte, äuroeilen mit Rcigentan3 oerbunbene Hbenbuntertjaltung jener

Seit, fotoof)! in Dcutfd)Ianb als aud) in ber $d)tDei3. Diefer [innige 3eit=

Dcrtreib tourbe in Dcutfdjianb roiebcrljolt oerboten^) unb fd)eint mit bem (Enbc

bcs 16.3al)rl)unberts erlofdjen ßu fein.^) 3m Kinberfpiel i)at fi(^ bas Krans-

fingen nod) in ber $d)ir»ei3 erl)alten.^)

3ntereffant ift bie Oiatfadje, ba^ im lUittelalter tDettgefängc um btn Krans

aud) tn$ran!reid) Dorfamen. So festen im 3cit)rc 1401 bie (Befellen aus bem

K{rd)fpiel Sainte-lTIarguerite 3U St. O^uentin einen BIumcn!ran3 für bm beften

Sänger als Preis aus.^)

£eiber l)at bei bem allgemeinen Sdjroinben bes beutfd)en öolfslicbes in beutfdjcn

(Bauen aud) bie Sangesluft fid) ftarf oerminbert. (Es toirb I)eut3utage in Deutfd)«

lanb u)eit toeniger gefungen als früt)er. So ift es benn felbft beim 3äl)en I}eff en

-

ft amm e , tDO an ber Diemel frül)er lTTäbd)en unb Burfd)en beim Reffen bes S^CK^fes,

in 3tt)ei Parteien geteilt, um bie tDette fangen, fel)r ftill getoorben.^) (Ettoas beffer

fte^t estDol)Inod)inberbeutfd)enSd)roei3unbDorne!)mIid)inDeutfd)=®fter.

r e i d). Beim tanboolf bes S d) to e
i
3 e r Kantons flppcn3ell^) roaren tDettfämpf

e

im Did)ten unb Singen Donr)ier3eiIern, fogenannten „Stomperli", „(It)or3c£iebIi"

bis in bie neuefte Seit l)inein beliebt. Der Hppen3eIIer nennt biefen tDettfampf

„abiloo".')

3n ber oberen Steiermarf fangen abenbs Buben unb l:Käbd)en IDettge»

fange, £ieber 3um Spott, 3um (Ero^ tDcd)feIten mit £icbesliebern ah.^) Beim tran3

entfpann fid) früt)er bei bem jungen Dolfc nieberöfterreid)s'') mand) luftiges

IDettfingen. Stid|elnbe Dier3eiler fangen bie Burfd)en mit üorlicbe, unb ba gab's

mand)mal, namentlid) ujenn ein begünftigter £iebl)aber bem abgetoiefenen Heben»

but)Ier 3um S(^impf ein £ieblein fang unb biefer bie flntu)ort in Reimen nid|t

fd|ulbig blieb, einen flotten £ieberhieg, bei bem oft ein „£iäbI.Did)ta" 10 bis

20 „(Bfe^In" aus bem Stegreif I)intereinanber 3um beften gab. Rtandjes baoon

ging oonRTunb 3uinunb, bas meifte toarb lieber üergeffen. So gel)t es über»

1) So oerbot fie bie ©brigfeit in Hmbcrg 1554, in Srciburg i. Br. 1559

unb 1568. Bö!)tne, (Bcfd)t(i)tc bes tEanses, 1,52,114,115. Die Srciburger (Er=.

laffe ftnb in IHctjcrs Stf^r. f. bcutfcf)e Kulturgef(f)id)te, U. S-, ', 104 toicber abge-

brudt. 1519 I)atte f(i)on ber Rat oon Hugsburg „bas Singen um Kränze" ncbft

anberen Cuftbarfciten inegcn bcr Unrulic im Reid)e »erboten. Stctten, (Defd}td|tc

Don flugspurg, I, 284.

2) Uf)Ianb, Sd)nftcn, III, 206, IV, 9.

3) Rod|I)ol3, aicmanmfc^es Kinberlieb unb Kinberfpiel, 213.

4) Du VX&xU, Poesies populaires du moyen-äge, 83. fl.

5) inül)lf)aufc. Die Urreltgion bes beutf(i)en Dolfes, 287.

6) Sobler, flppenseller Spra(i)fd)a^, 116.

7) flifreb Qlobicr, Das üolfslieb im flppcnsellerlanbc, Sürid) 1903. 28.

8) Rofeggcr, Sittcnbtibcr aus bem fteicrifd)en (Dberlanbe, 94.

9) 3isfa = Sd}0ttft), ©fterrciditfd^c üolfslieber, VII.
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all, tDO länbli^e KraftfüIIe fid) in unbänbigcr Sangesluft frö^Iid)en Husbrud)

[^aff t. (Blüdlid)c Seiten, leiöer Ijaben bieKuIturoöIfer fie längft f)intcr fi^ geloffen.

3n Kärnten') sogen an bcnDienstagabcnöen in berHboentsseit öicBurfd)en

von f}aus 3U Jjaus, Hopften (üöd'In) an ben f)äu[crn, unb bann entfpann fii^

5U)ifd)en bcn BetDot)nern unb b^n „Klörflern" ein IDettreimen, roobei bie leiteten

auf bie oft fpöttifd)en Derfe ber erfteren entfpredjenb anttöorten mußten. Di(^tc»

ri[d)e IDettlämpfe [pielten fid) auf ben Kärntner CEansböben ob. „tDenn bie paare

an 5ofd)ingsabenben im ^an^e \x6) brcljen, tDenn alles im tollften S^reiben ba'

l)infauft, ba^ ber aufroirbcinbe Staub bie betauten 5eTtfterfd)eiben bebedt —
[teilt fid) ber 3mproDifator mit feiner (Befponfin am Hrme 3um ®rd)efter bes

danslotales I)in. Die (Eonfünftier, bie Hbfid)t bes Burfd)en erratenb, mai^en eine

plö^Iidje, au^ergetDÖl)nIid)e Paufe. Die !rcifd)enben Diolinen oerftummen —
mit itjnen bas rl)i)tt)mifd)e (Depolter ber Bergfd)ut)e. Der Burfd)e trägt eine (Be=

fangsftroplje aus bem Stegreif im gea)öt)nlid)en „£änbIerton" cor. Die unter=

brod)ene ITIufi! fällt rafd) roieber ein: alles raft unb tobt im (Eanse fort roic

3uoor. Die improüifierte (Befangsftroptje roar ein Ijerausforbernber, IjingetDor»

fener 5ct)bel)anbf(^uf). Der (Begner finbet fid) balb unb ein£iebertampf beginnt^),

getragen oonunerfd)öpflid)er£aune unb naturfräftigern IDi^c. DieIlTufiffd)U)eigt

Seitroeife in abgeriffenen paufen, rDeId)e bie Stropfjen ber fid) be!ämpfenben

Burfdjen ausfüllen. Die bebädjtige TTliene, bie am Boben Ijaftenben Hugen, bie oer»

^altene 5teubc, toenn er fein „(5'fangl" beifammcn Ijat, d)arafterifieren in ber

tansenben Kette ben 3mproüifator. „Reimen" nennt man biefen £ieber!ampf im

ITtöIItale."^) (Bern üben fid) bic£}ol3!ncd)te in ben Bai)erif^en unb ®fterreid)ifd)en

HIpen im 3mproDifieten oon Dierseilern. Das ift fo eine Hrt geiftiger Kraftprobe

bei biefen ferngefunben IKenfdjen. Sd)naberl)üpfl folgt auf $d)naberl)üpfl, auf

jeben Srumpf oirb fofort üom (Begner ein nod) ftärferer (Begentrumpf gefegt, unb

fo toäl)rt bas Kampffpiel ftunbenlang. Der bai)erifd)e Dialeftbid)ter Kobell, ber bie

Sprad)e feiner Älpler unb if)re Sangesart oöllig bel)errfd)te, unterlag beim£ieber»

ftreit einem biefer cinfad)en fangesfroI)en Kinbcr ber Berge, benn ber I)atte bas

Singen unb Did)ten nod) beffer los.'') „3d) \)aht eine Seitlang mit if)m gefungen;

ging mir aber bod) frül)er bas Crumm aus, toie it)m," er3ät]Ite Kobell felbft.')

3m ffanbinaoifd)en Horben, roo nod) urrDÜd)fige germanifd)c Kraft 3U

Jjaufe ift, blüt)t aud) ber lOettgefang, unb mand)er stev (Dierseiler) erüingt

bei norrDegifd)en BauernI)od)3eiten, toenn liebbegabte Sänger um bie IDette

aus bem Stegreif bid)ten.^) flud) fonft toar bicfes IDettfingen in Horroegen

1) £cjer, Knrntif^cs lDörtcrbu(^, 161.

2) Probe: Fjcrrntann unö pogatfdjntgg, D. Dolfsl. aus Kärnten, 210.

3) Sransisci, Kulturftuöien über Dolfsieben uftD. in Kärnten, 5.

4) Das öeutfdie üolfslteb (3eit[cf)rift), 111,130.

5) Die öeutfdjen Htunbarten, ligg. Don S^onimann, IV, 82.

6) 3örgen ITI e , Samlede Skrifter, II, 234 f f. C a n 6 f t a 6 , Norske Folkeviser, 365.

12*
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ein beliebtes üolfsoergnügen, toobei bie Sänger roeiölid) fid) anftrengten, il)ren

Reid)tum an stev-£iebern Dor5ubringen. Dabei tourbe tüd)tig aus bem Steg»

reif gefungen. Bei b^n (Belagen ber Hortoeger rourbe im Kreife t)erum gefangen

unb um bie IDette improoifiert. 3m franjöfifd/en Seil £ot^ringens coar

es üblid), ba^ bie 2eilnel)mer ber Spinnftuben, befonbers bie IKäbdjen mit

anberen fanges» unb fpottluftigen Perfonen poetifdje 5^09^= ^^^ Hnttoortfpiele

(fogenannte daillements/) oeranftalteten. Der ^erausforberer flopfte ans 5en»

fter ber Spinnftube mit ben XDorten: toollt i^x lüettfingen (dailler)? £)ierauf

erfolgte von brinnen bie S^age in Derfen, auf a)eld)e Don brausen ebenfalls

in Derfen flntroort gegeben toerben mu^te.") So fpann fid) bas poetifdje 3a)ie=

gefpräd) fort. Diefe Sitte toar bereits im 1 5. 3al)rl)unbert in ITte^ üblid), fie

ift jebod) fid)cr nod) älter.') 3c^t foll fic in ber Umgegenb Don lUe^ erIofd)en

fein. 5i^ü{)er mu^ biefes fd)alfl)afte töettfingen aud) in anberen prooinsen Sxanh

reic^s im Sd)U)ange getoefen fein, 3. B. in ber IXormanbie*) unb fonft, ba ein

üielgelefenes Dolfsbüdjlein bie Sitte als allgemein be!annt oorausfe^t.^) 3n

Sologne'^) (einem Dorfe bei Orleans) oerfammelten fid) bei einem Dorffefte

bie Burfd)en unb nTäbd)en in einer Sd)enfe, unb 3tDar in getrennten Simmern.

3n einem gegebenen Hugenblid öffnen bie Burfd)en bie Derbinbungstür, einer

üon il)nen tritt f)erDor unb fingt ein Spottoersdjen gegen bie ITTäbc^en, obtoo^I

es eigentlich bem ftarfen (Bcfd)Ied)t nid)t 3iemt, oorbereitet gegenüber ben BXäb^

6]zn 3U erfd)einen, bie unoorbereitet alsbalb eine Hntroort gegen bie Burfd)en

3U rid)ten I)aben. Dann folgt ein Spottoersd)en bem anberen, l)inüber unb I)erüber.

Sangesroettfpiele blül)tenin ber Bretagne^), beren überroiegcnb feltifd)e

Beoölferung mit üorliebe an alten (Einrid)tungen feftl)ält unb besl)alb einen

ftattlid)en £ieberfd)a^ beruat)rt l^at. Bei ben met)rtägigen religiöfen Soften (par-

dons) ber Bretagne famen aud) bie I)albgeiftlid)en Dolfsfänger (Kloareks)**)

jum IDorte. Sie fangen il)re £ieber um bie IDette unter ben Bäumen am (Ein=

gange bes Kird)I)ofs, gruppenroeife fi^enb.

Die J)eimat ber oolfsmä^igen löettgefänge ift 3talien nebft Sisilien. Jjier

toar Sanges= unb Raufluft 3ugleid) fd)on im Altertum bei ber Beoölferung bes

1) 3n öcr ITIunöart däy'mä gefprodjcn.

2) Pur)maigre, Chants pop. rec. dans le pays Messin, II, ed. II, 201. Proben

foId)cr Ilccfreime im Dialcft ftclien bei Seliqfon, £otl)nngifd)C lltunbarten, 55. Aus
öcn £)od)Dogcfen ift ein foldjer fatirifdjer tDettfampf, bei öem bas IHäödien geruinnt

un66erBurfd)cbefiegt ab3ief)t, nod) erf)alten: 5inf rI>asIDeib imfran3Öf.t)oIfsIieöe21.

3) ITtelufine, I, 570 ff. 4) Archivio per lo studio delle tradiz. pop. I, 93.

5) Hifarö, Hist. des livres pop., I, 297, toeift ein in örei Ausgaben gcSrudtes

Büd)Iein doII foI(i)er Sd)elmen= unö Rätfeireime, f)ier „dayeries" betitelt, nod).

6) riTc:)er, <£ffat)s unb Stubien, 1,366.

7)t)iIIemarque, 601303. Breis, I, LXXVU.
8) Diefe Kloarefs ber Bretagne, eine Art Stuöcntcn ber (Efieologie, erinnern an bie

Dogantcn unb (Doliorben bes lUitteloIters.
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£anbes 3U f^oufe. tDas ber (Briedje Sfjcofrit^) unb öcr Römer üirgil üon tDett«

gefangen ber flirten crjäljlen, mag [tarf gefärbt fein, ba^ tDirfIid)e (Erlebniffe

3ugrunbe lagen, läfet fid) nicf)t abftrciten. Unb fo toic biefe I^irten ber üor3eit

fid) 3um tDettgefangc t)erausforberten, fo tun es Ijeutc nod) oielfa^ italtcnifd)c

unb fi3ilianif(i)e Bauern unb Bäuerinnen. Die lei^tflüffige, !Iangreid)e italienis

f(^e Sprad)c, bie fid) fo befjcnb 3um £iebe fügt, bie fteljcnbcn, feit alters ein»

gebürgerten Sangesformen ber stornelli unb Ston3en — ba3u füblid)e £anb»

fd)aft unb üarer Jjimmel — , roarum follen biefe glüdlid)en, mit roenigem 3U«

friebenen Kinber ber Hatur nid)t um bie töettc fingen roie bicüögel im £aube?

Hodi forbcrn fid) im tos!anifd)en (Bebirge bie Ejirten 3um tDettfingen

in stornelli t)eraus. na(^barn unb nad)barinnen laffen ftunbenlang itjren

lDed)fcIgcfang erfd)allen.^) (Eine foId)e t^erausforberung lautet:

IDer nimmt es mit mir auf in Ritornellen?

3m Porrot I)ab' id) nod] fcdjs Pfcröelaftcn.

IDcr fd)ön're toei^ als id), ber mag fid) ftellen!')

3n ber prooin3 5errar a*) forbern bie Bäuerinnen bei ber £anbarbeit fid) gegen*

feitig 3um IDettgefang in romanelle^) t)eraus, jebe Sängerin tut ihr Beftes im

Singen, benn n)ef)e ber, bie 3uerft fd)rDeigcn mu^, fie toirb oom fjaufen ber 3u«

I)örer ausgelacht unb oon il)rer nebenbul)lerin oerfpottet. So ift es aud) in XTTons

ferrato Braud). üonben (BonbeIfüI)rern Denebigs töiffcn toir, ba^ frül)er bid)te''

rifd)e lüettfämpfe in Dier3eilern (stornelli, in Denebig villotte genannt) unter

ii)nen öfter Dorfamcn. (Einer oon il)ncn ftanb auf bem einen Ufer bes großen

Kanals, ber anbere auf bem gegenüberliegenben Ufer, unb fie reisten fid) unb

anttoortetcn einanber in Dierseilern.^) Diefe (Bonboliere fingen um bie U)ettc,

bis einer cerftummt, ber Sieger cerfpottet itjn bann nod) in Derfen.^) tDinser

unb IDinserinnen in ben Reben Roms unb an ben fonnigen Hbl)ängen bes

flibanergebirges ober in ben f)unbertfad) burd)riefelten (Barten Hioolis fangen

um bielDette it)re Ileincn £ieber (stornelli)'') coli £ebensluft unb Sd)al!f)eit. 3n
ber Beoölferung ber Romagna fd)eint überl)aupt nod) Diel Sangesfreube^) 3U

fteden, ber Born ber üeinen £ieber (stornelli) fliegt bort noc^ rei^Iid^, unb oft,

toenn ein paar Stauen gemeinfam arbeiten, erfd)allt ber Ruf: „IDillft bu mit

1) Die 8. 3ör)IIeöcstEI)cofrit fdjilöcrt öcn IDettgefang 3toeicr E)irten inanfdjau«

Iid|cr tOetfc.

2) I)ei)fe,3tal. £teöerbud), XXV, 90, nad) Ctgri. (Ein Sängerftrcit ausUmbrtcn
bei l]Ta33attntt, Canti pop. Umbri, 222.

3) fltjnlidje ^crousforöerungen: Z^^, Canti pop. Istriani, 308, 309-

4) 5crraro, Canti pop di Ferrara, 11, 134. Rivista di filologia romanza,
II, 195. 5) Cofaler flusörud für stornelli.

6) Somborn, öas t)ene3ianifd)e üolfslieö, 61.

7) GH da la destorna. Daimcötco, Canti del popolo Veneziano, 207.

8) BIcffig, Römifd)c Ritornelle, XI.

9) Pergolt, Saggio di canti pop. Romagnoli, 86.
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mir um bie tDette stornelli fingen?" Selten erfolgt eine flbfage, üielme!jr ent«

fpinnt ft(^ flugs ein frotjet Sängerfrieg aus 5i^auen!el)Icn, toobei, toenn einmal

ber Dorrat alter £ie5er fnapp toirb, im Hu ein neues aus bem Stegreif gefungen

toirb. IDenn in ben tltarfen ber IHais geerntet toirb^), fo f(i)üttet man bie

Kolben auf bie tienne. Die Hadjbarn unterftü^en fid) nun im Huspflütfen ber

Körner. 3ünglinge unb tltäbdjen fi^en bunt burdjeinanber; bie (Beliebte nimmt

neben iljrem Bräutigam pia^, unb nun fliegen bei ber Arbeit Sdjerßreben in

poetifdjem (Beroanbe Ijerübcr unb fjinüber. (Einer beginnt in einem beftimmten

üersma^ bin IDcttftreit (sfida), unb bie Hntroort in eben[oI(^en Derfen lä^t

ni(^t lange auf fid) roartcn. Derartige (Bebid)te, bie ebenfo f^nell oergeljen, als

fic entftanben finb, benn niemanb 3ci(^net fie auf, toäljlen ifjre H^tjemata aus

allen möglid)en (Bebieten, f)auptfäd|Ii(^ aus bem Bereii^ ber £iebe. 3n all biefen

5äIIcn l)anbelt es fid) um freie, nad) Übereinfunft oon 5cin 3U ^qH je nad^ Zaune

»eranftaltete tDettgefängc einfad)er £anbleute. (Einen feierlid)en flusbrud gc»

roann bie italienif^e £uft an IDettgefängen bei ben Sangesfeften, bercn hdann'

teftes bas piebigrottafeft 3U Hcapel geu)efcn ift.

Unterl)alb ber ben pofilip burd)bred)enben (Brotta bi Po33UoIi liegt eine

alte, burd) it)r IHabonnenbilb I)od)angefeI)ene Kird)e, bei tDeId)er in ber Had)t

Dom7.3um S.September ein üolfsfeft, bas fogenannte piebigrottafeft, ftatt=

fanb, beffen r)öl)epun!t ein XDettfingen DoI!stümIid)er3mproDifatoren bilbete.^)

Die oerfammelten Dolfsmaffen l)örten 3U, unb oon if)rem Beifall I)ing es ab,

toeId)e £ieber im DoIfsgebäd)tnis fortlebten unb üolfslieber rourben.^) Urfprüng«

lid) golt es root)! nur, bas £ob ber £}eiligen oon piebigrotta 3U fingen, nad)

unb nad) 30g man aber aud) anbere Stoffe in ben Kreis bes bid)terifd)cn tDett»

betoerbs. Das neuefte piebigrottalieb toar für bas Dolf oon Heapel oor einem

I)alben 3cit)rt)unbert ein Ereignis erften Ranges; mit Rcd)t, benn es fd)allte,

obtool)! fein Derfaffer, ber meift aud) ber Komponift töar, unbelannt geblieben,

balb im gansen Zanbe roiber, unb ein fangesfrol)es Haturoolf 3äI)It bie 2o.l}re

nad) ben neuen £iebcrn. Heuerbings foll bie piebigrottafeier aufgel)ört I)aben,

eine Pflan3ftätte bes üolfsliebes 3U fein. Dies erfd)eint u)ol)I glaublid), benn

aud) für 3talien finb bie Sage bal)in, roo bie Rtaffe bes Dolfes in einem neuen

£iebe bas t)auptfäd)lid)e (Ereignis eines 3al)res erbliden unb im füfeen nid)ts=

tun fid) (Benüge tun fonnte. Die Kultur bringt Arbeit unb Hot: 3roei tjaupt=

feinbe bes üolfsgefangcs.

Kein Dolf befi^t fol^c Begabung für Stegreifbid)tung me bie Si3ilianer.

tOenn fie beim VOein fi^en, fprubelt i^re £aunc Iei(^t in Reimen über.^) 3ur

1) (Biananörca, Canti pop. Marchigiani, XXIV. Baöfc, Das italtenifd)c Dolf

im Spiegel feiner Dolfslicöer, 44. 2) 2f). ([reöc,Das£)etöent.t.ö.röm.Ktrd)e,IV,265.

3) €tnpie6igrotta=PreisIieö,anf)ebenö: „vi'chepenzatemascola"Dom3af)rcl882

ftc!)t im Archivlo per lo studio delle tradiz. pop., I, 595.

4) (Srcgoroüius, Siciliana, 306, 307.
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3eit bcr (Ernte fingen bie Iänblid)en Hrbetter um bte IDette.^) So fingt öer eine

3um £obe öes fd)önen (Befd)Ied)ts, tDäI)renb es fein (Begner tabelt, öcr lDed)feI=

gefang bauert fort, bis einer fid) für beficgt erüärt. Die Bauern oon Hoto toiffcn

fo Diele £ieöer, öa^ fie oft beim (Einfammeln 6er ©lioen um öie IDette fingen.

Die 5raucn pflegen biefe Sitte mit befonberer Dorliebe.^) Bei öffentlid)en Soften,

auf nteffen unb TITärften ber 3nfel, roo Diel Dolfs unb barunter aud) befannte

3mproDifatoren sufammenftrömen, entfpinnen fid) oft IDettgefänge, bie regel*

red)t naÖ) I)ergebrad)ter Soxm unb ©rbnung Dcriaufcn. Unter einem Baume,

in einem 3elte ober in einer Sd)en!e treffen bie (Begner sufammen. 3n Profa

3U fpred)en ift ben Streitern Derboten, IDaffen tDerben it)nen 3UDor abgenom*

men. Hun erläßt einer ber Sänger an feinen Ilebenbuljler bie gereimte Jjeraus=

forberung, 3at)Ireid)e Suljörer umftet)en bie Sänger unb Iaufd)en iljren £iebern.

(Ein Sänger legt bem anbercn eine Aufgabe Dor, bie er fofort in Derfcn aus=

3ufül)rcn Ijat. töer nidjt bas (Beforbertc auf bem pia^e 3u fingen Dermag, tDirb

ausgepfiffen unb oerjagt, toäljrenb ber Sieger fröl)lid) toeiter fingt unb auf

feiner (Bitarre flimpert. Jjäufig ridjten bie Sänger Rätfeifragen (dubbii) an*

cinanber, ber eine gibt fie in üerfen auf, ber anbere mu^ fofort bie Sxaqe in

bemfelben ITTetrum, raomöglid) mit benfelben Reimen löfcn. Aber bie Derfamm=

lung unb ifjre Kämpfer finb 3U Icbijaft erregt, als ba% es bei foldjen tI)eoretifd)en

Künften fein Bemenben tjaben follte. Der tDein bringt bas Ijei^e Blut ins XOaU

len, bie Sänger geraten in Jji^e, unb Redereien fliegen l)in unb ^er, es fel)It

nid)t an förmlidjen fjerausforberungen (sfide). (Ein (Blüd, ba^ man ben Sängern

iljre IDaffen Dorther fürforglid) töeggenommen I)at. IDefje fonft! Das Rteffer

fpräd)e ftatt bes Derfes. Da Derfpottet ein eifriger Sänger ben (Beburtsort bes

anberen — foldjer Spott ift uralt unb ©rtsnedereien finb in ber gan3en IDelt

üblid) — , ber Angegriffene 3at)It mit gleid)er nXün3e Ijeim ; er nimmt bie Qei=

mat feines (Begners fdjarf mit. So get)t es fort, immer ärger tobt bas Singen unb

Sdjreien — ba bleibt einer fteden. (Er mu^ abtreten unter bem 3ubel ber An=

tjänger feines ^^inbes, aber er Der3agt nid)t, nod) auf bem Rüd3uge forbert

er b^n Sieger 3U neuem Kampfe I)eraus.

Rid)t immer gel)t es fo glatt ab. (BetDÖtjnlid) ftür3tfid) berBefiegte toütenb

auf b^n Sieger, unb eine Rauferei beginnt, bie erft ein (Enbe finbet, coenn ber

l)erbeieilenbe priefter bie Kämpfenben oerföljnt. Sfide di guerra nennt ber Si3i»

lianer foldje Sangestoettfämpfc.

Heben foId)en urroüdifigen Sängeiftreiten gab es auf Si3ilien aud) foId)e,

toeldje ernften religiöfen dxD^den bienten unb fid) regelmäßig an 5efttagen in

btn (Bren3en ber feftgefügten !ird)Iid)en (Drbnung Doll3ogen. So fanb in ber Kird)e

bes ®rtes darini regelmäßig am 3. lUai, bem^eft bes (Befreu3igtcn, ein geift=

Iid)er Sängertoettftreit ftatt. Auf crt)öl)ter Büljne Dor 3al)lreid)cr 3ut)örerfd)aft

1) £}olm, (5ef(iitd|tc St3tliens im Altertum, II, 306.

2) Hoolio, Canti pop. di Note, 108.
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fangen t)oI!sbi(^ter aus öem Stegreif £obIieber auf (Efjriftus unb l^eilige, ober

ftritten in $raqe unb flnttoort um ben Sieg oor ber balb jubelnben , balb sifdjen»

ben Dolfsmengc. (Einem Sangesroettftreit, ber om Sage 3o!)annis bcs Siäufers

in Palermo ftattfanb, tooljnte Digo ^) im 3al)re 1852 bei. (Es toaren gegen 6000

3ufd)auer cerfammelt. ITtittags mit bem Sd)Iage 3tDöIf roarb ber I)eilige auf

bin pia^ gefütjrt unb auf bas bort befinblid)e (Beruft geftellt, unb es traten

auf basfelbe fünf Didjter, teils {)anbröerfer, teils £anbleute. Had^einanber im»

prooifierten fie üerfe über bas £cben unb bie IDunber bes t^eiligen. Keiner räumte

benpia^; alle seigten fi(^ gleid) geroanbt, alle erfjielten prcife. Dasüolf finbet

fo oiel ücrgnügen an biefem tüettftreit, ba^ es it)m 3uliebe über sroei Stunben in

ber glüt)enben ITIittagsIji^e ausljölt. tOann biefer tDettfampf eingeri(f)tet roorben

ift, toeife niemanb, aber er gilt für uralt. 3n ber Stabt floola finbet man febes

3al)r am S. €onrabsfefte nadjmittags bie Kird|e rtoll oon £eutcn, roeldje fünf

ober fed)s 3ünglingen 3u!)ören, bie bie IDunber bes Jjeiligen in fcE)önen improoi«

fierten Stansen oortragen. Diefe £ieber geraten nict)t in üergeffcntjeit ; bas üol! he»

!)ält fie, fie toerben fein (Eigentum, unb es fingt fie bei ber (Ernte ober ber tDeinlefe.

(Ein Doüsfänger, ber auf foldjen Sängerwettftreiten ftets mit (Erfolg auftrat,

toar pietro ^ullonc, feines 3eid)ens Steinbrecf)er. (Er toar ein aufgemedter Kopf,

ber, obsroar er raeber lefen nod) frfjreiben fonnte, flott aus bem Stegreif fang

unb bie it)m aufgegebenen fd)roierigen Etagen [d)Ian!rDcg in (Befangen beant«

tDortete. €s 3eugt oon großer geiftiger £ebenbigfeit bes fisilianifcfjen üolfes, ba^

5unone überall (Begner antraf, bie fät)ig toaren, il)m (Dhaoen 3ur Beantroor»

tung auf3ugeben, unb 3ul)örer, roeldje über b^n (Befang ber Streitenben fidj ernft»

l)aft 3U ereifern oermodjten.

Bei ben Berootjnern ber 3nfel Sarbinien übten bie IDettMmpfe ber Steg»

reifbidjter^) bei Kirdjtoeiljen unb 3a^rmärften ftets gro^e fln3ieljungsfraft aus.

Diele biefer 3mproDifatoren toaren einfad)e, ni(^t einmal bcs £efens funbigc

Bauern unb J)irten, toeId)e ot)nc (Entgelt fangen, bie 3uf)örer gruppierten fidj

um bietDettfänger, ujeldje bie Stropljen mit großer (Beiftesgegenroart toie Bälle

fpielenb Ijerüber unb Ijinüber roarfen, felbft fdjtoierige tltjemata, toie Rätfei

in Derfen bet)enb aufgaben unb toieber löften. £)atte ein Dolfsfänger geenbet,

fo trat flugs ein neuer Betoerber ein, benn ber Sänger toar immer eine gro^c

3at)I. Das preisri(i)teramt oertoalteten sutoeilcn (Bciftlidje, bcren mand)c audj

als Sänger fid) betätigten.

(Ein fd)öncs Bilb geiftiger Regfamteit eines ganscn Doües getoäljren biefe

SangestDcttlämpfe, bei ben^n tDieSd)Iag auf SdjIagSang auf tüiberfang folgt.

Daneben übten fid) bie tDeiber auf Sarbinien bei ber 5elbarbeit im Singen iljrcr

1) CtonaröoOtgo, Raccolta amplissima, 69. f} o Im , (Befdjirfitc St3tltens, II, 307.

pitre, Studi di poesia popolare, 86, lllff. pitre, Canti popolari Siciliani, I, 43.

2) BouIIter, Le dialecte et les chants pop. de la Sardaigne, 107. ITIal^an,

Reife ouf öer 3nfcl Sardinien, 413.
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£ieber (mutos auf Sarbinten getjei^cn), tüobei Befonbcrs begabte anbere 3um

IDettftreit aufriefen.^) Die Sitte Ijat fid) auf ber 3n[el Sarbinien berart eingc»

tDurselt, ho!^ fogar Knaben oon seljn unb 3tDÖIf 3at)ren fid) 3um bid)terifd)en

3u)eifampf I)erausforberten unb mit 3ät)ig!eit unb (Befdjtd Stroptjc um Stroptjc

flin! austaufd)tcn.^)

Huf K r f i f a [ollen ungebilbcte, aber
fangesfrolje Dorfbemoljner fid) gelcgcnt=

Itd| 3U bid)terifd)en U)ett!ämpfen Ijerausforbern, roobei es gilt, aus bcm Steg«

reif bid)tenb Rebe unb Hntroort (ciiiama e rispondi) 3U ftetjen. Das gcl)t fo 3tDet

bis brei Stunben lang fort, roobei feiner ber Sänger ftodft, bis enblid) einer fid) er«

geben mu^. (Belegcntlid) nel)men im £anbe ber Blutra^e foId)e tjarmlofcn Sanges«

fpiele ein [djiimmes (Enbe. So tötete ein befiegter Rioale mcudjiings ben forfifd|en

Dolfsfängcr (Biooanni tttatteo.^)

Bei ber 5elbarbeit unb bei I)äuslid)en Derrid)tungen, bei tDallfa^rten unb

3af)rmärften Portugals erflingcn bie Dier3eiler (fado) im IDettgefang.^)

(Eine Stätte bes üoüsgefangcs ift nod) immer bas £anb (5alicicn, too bei

5eften unb U)aIIfa!)rten üoüsfänger fid) 3ufammenfd)aren unb um bie IDettc

fingen unb ber Sieger int poetifdjen Streit oom üolfe, befonbers Don 'iitXK 5rauen

gefeiert roirb.^) Hud) roerben Dom galicifdjen £anbDoIf^) bei Jjod)3eiten auf

htVi Dörfern preisfingen ueranftaltet. IDer bie meiften coplas 3U fingen oer«

ftet)t, erljält als Preis ein (Bebäd aus Brot« ober Kud)enteig. Unter htM £iebern

finb üiele aus bem Stegreif gcfungene. ITIeift fingen ein Burfdje unb ein Illäb«

^t\[. als (Begner um '(izx^ Preis. Huf bem 3ugc 3um Blarfte fingen portugie«

f if d)e Burfd^en unb TUäbdjen IDedjfelgefönge unb oeranftalten einen IDettftreit

in improüifierten Derfen, bie fid) in allerlei Hedcreien gefallen unb meiftens mit

einem treffenben tOi^toort enben, über tDeId)es bie gan3e muntere Karatoane

in ein l)ellcs (Beläd)ter ausbrid]t.') Huf ber 3nfel IKinorca finben bid)terifd)e

tDetttämpfe mit 3itl)erbegleitung ftatt.

Unter ben Bas fen^) finb IDettfämpfe in Sang unb (Begenlieb, nid)t feiten

fatirifd) gefärbt, beliebt. Dabei finb bieDid)ter in berlDal)! ber ITtittel 3urDer«

fpottung bes (Bcgners nid)t u)äl)Ierifd) , unb fogar perfönlid)e S<iS^tx bes (Segen»

übers bienen bem Sänger ba3u, fid) Beifall unter ben 3ul)örern 3U erojerben.

Die ^o(^3citen ber£etten bilbeten benSd)aupIa^ eifriger IDettgefänge. Die

I)od)3eitsgefeIIfd)aft fpaltete fid) in 3tDei Parteien, bie Hnl)änger bes Bräutigams

unb bie 5i^eunbe ber Braut, unb beibe (Bruppen betämpften fid) mit £iebern,

meift I)umoriftifd)er, oft aud) fpöttifd)cr Hrt. Hu(^ bie eingelabenen inäbd)en

1) %ftx(xxQ, Canti pop. in dialetto Logudorese, IX.

2) pitre, Studi di poesia populäre, 366, 367.

3) Hlarcaggi, Les chants de la mort, 52, 255 fl.

4) 3ettfd)rtft öes Dcrcins für Dolfsfunöc, XIII, 317.

5) mad)aöo r) aioarcs, Biblioteca, IV, 75 H. 6) Romania, VI, 54.

7) Bcllcrmann, Portugiefifdjc Cteöcr unö Roman3en, VII.

8) S'^a«cisquc«inid)cl, Le pays Basque,385.
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naijmcn an bicfen Kampffpicicn teil. Stunöcnlang toäljrte bie[es Ijerübcr unb

i}inüber im tDettgefangc, roobei root)I aud) mand^ £ieb bcr [roljen £aunc bes

Hugcnblirfs cntfprang.^)

3n5innlanb, roo fid) bis tief in bie ncucftcScit Ijinein ein rcidjer Sanges»

^ort beroaljrt I)at unb edjte üolfsfänger no&i immer 3U finbcn finb, gab es aud|

IDettfämpfc, bei bzmn 3tDci ober me!)r Sänger ifjre Kräfte mafeen. Beibe rüt)m=>

ten iljreKunft, bcr crfte b^Qann, n)ät)renb bie3ul)örer aufmerlfamlaufd)tcn:

Hun gebt acE)t auf meine £ieöer,

Hud) öen Sänger I)ier betrad)tet!

E}errlid) finö fic an3ul|ören,

röert, öa^ jeöcr fic beadjtet.-)

(Er er3ät)Ite bann, roie rounbcrbar bie IDirfung feiner (Befänge fei. Dod) fein

n)iberfad)er blieb bem Ru!)mrebigen nid)ts fd)ulbig, er fpann ben Sabtn bes

£iebes unoerbroffen fort unb pries feine Sangesfunft unb itjre (Erfolge in nod)

Iebl}aftercn IDorten, bis 3um Sdjiuffe einer bas le^te IDort bel)ielt unb feinen

(Begner als pra!)Ier tüdjtig ab!an3elte,

3m f)erbft feiern bie flnamiten ein Hadjtfeft „Trung Tliu" genannt, rx)o=

bei bie 3ugenb, ITXäbdjen unb Burfdjen getrennt, bid)terifd)e IDett!ämpfe oer^

anftalten; es fingt je ein lUäbdjen gegen einen Burfd)en, roobei fid) jeber bc«

müt)t, b^n anbeten 3U übertreffen unb x\)n 3um Sdjroeigen 3U bringen. Die ob»

fiegenbc (Bruppe empfängt einen Preis unb barf fid) auf Koften ber Unterlegenen

mit Beteüauen erquiden.^)

Drei3c!)nter Hbfd)mtt

IDirkung öes Dolfesgefangcs

3n bem Doüsliebe, bas unmittelbar aus bem (Empfinben entfpringt, liegt

eine Kraft, bie aud) iljrerfeits uno ermittelt auf bas (Bcfüljlsleben ber ^örer

roirtt. Das £ieb, bas 00m ijer3en fommt, getjt aud) ftets 3um ^er3en. Das ift

bas (bel)eimnis Don bem jugenbfrifdjen Sauber, b^n bas Dolfslieb 3U allen Seiten

ausübte unb ben oft gerabe bie Begabteften il)res Dolfes am tiefften empfun«

bm I)aben.

Darum toirftc ber Dolfsgefang, als man itjn im 18. 3at)i^^unbert raieber

entbedte, auf bie größten Did)ter Deutfd)Ianbs fo ftärfcnb, roie bcr (Berud) ber

frifd) umgelegten Hdertrume. (Boetlje unb Bürger^) iaud)3ten förmlid) oor

roonniger (Empfinbung , als fic bas Dolfslieb frifd) aus bem rour3eled)ten Dolfs«

l)Ruffifd)cRcouc, 111,284. 2) Kantcletar, überf. Don Paul, 21.

3) (5. Dumoutter, Les chants et les traditions populaires des Annamites.

Paris 1890. XXXIII.

4) Bürger ersäfjlt, ba^ er „in öcr flbenöbämmcrung öem Sauberfdjalle öer Bal=

laben unö ®af[cnl)aucr unter öen Cinöen öes Dorfes, auf öer Bleidje unö in öen Spinn«

ftuben gelauf(f|t" f)abc. (UI)l, Das öcutfdje £icö, 130.)
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leben Ijcraus oernatjmen. Die moberne HTenfd)I)cit, ber bas Dolfslieb t)öd)ftens

gebrudt oor flugen !ommt, oermag bas gar nidjt nodjsuempfinbcn. Hur roer

felbft in füllen (Brünben, too bos Pol! no6) alte £ieber fang, einft bas (blM

^atte, auf Doüslieber 3U pirfd|en, ber I)at no(^ ettoas von biefer tDonnefelig«

feit gcfoftet, nur ber oermag fid) in Bürgers unb au^ (BoetI)es fd)toärmerifd)e

Polfslieboereljrung red)t f)inein3ufü!)Ien.

Hngefidjts ber Ijoljen tDertf(^ä^ung, beren fid) bas £ieb als treuer £ebens»

unb £eibensgefäl)rte ber Itaturoölfer erfreut, ift es begreiflid), ba'Q über bm
Urfprung biefer £ieber, beren Derfaffer niemanb !anntc, mt)tt)ifd)e Dorftellungen

fid) bilbeten. ITTan fd)rieb it)r (Entftel)en I)öl)eren IDefen 3U.^) So er3ä^Iten bic

flfl)antees oon geroiffen fanften Dolfsmelobien, fie feien entftanben, „als bas

£anb gemad)t lourbe" ^), b. f). fie feien übermenfd)li^er Hrt unb uralt. Diel 3U

ber (Etjrfur^t üor bm £iebern mag ^hm aud) il)r I)ot)es HIter beigetragen t)aben.

3nSenegambien gibt es einen befonberen Stanb ber Sänger, beren 3mprooi»

fationen als (Eingebungen f)öl)erer (Beifter gelten.^) (Ein Sänger bes inbianifd)en

Senecaftammes meinte: „tDir ^lahen bie £ieber oom Ha- we-ni-yu b. I). bem

großen ITIann ba oben."^) Huf ber5ibfd)iinfeISI)i=Kombiabefud)teeine5tau

tDäI)renb bes Sd)Iafes bie (Beiftertüelt unb bort Iel)rte fie ein (Bott ein fd)önes,

beliebt getoorbenes (I5ebid)t famt bem ba3U gel)örigen tEan3e.^)

Die (Erfinbung ergreifenber unb üerfüt)rerifd)er tDeifen fd)rieb ber f!anbi»

naDifd)e Dolfsglaubc b^n IDaffcrgeiftern ober ben (Elfen 3U, oon benen Spiel«

leute fie erlaufd)ten.'') Der Dolfsfänger ber Ufraine, ber „Kob3ar", ift feft über*

3eugtbaoon, ba^ fein (Betoerbe, ber (Befang ber altüberlieferten !Ieinruffifd)en

Dolfslieber, f)öl)erer ^immlifd)er (Eingebung fein Dafein oerbanfe.-) Die 3ama=

iten (£itauer) er3ät)Ien, ba^ ber (Befang unb ber San3 oon ben (Engeln erlernt

toorben fei.") Das gleid)e fingt ein italienifd)es £iebd)en:

Die Cngcl Ijabcn bic £tcbcr gcmadjt,

Aus bem (Befang nur £iebe fpridit.

Die (Engel I)abcn bas Singen erbad)t,

IDenn man fingt, benft man on Böfcs ni(f}t.®)

1) Sprtd)t bod) aud) ber um (bnab^ fleljenbe Sänger pi)emios 3U (Dbi)ffeus, ba^

il)m ein (Bott mandjerlet IDcifcn in bie Seele gepflanst I)abc: £)omer: (Dbtjffce, XXII,

346. 2) (Earriere, Die Kunft in ber Kulturcnttoidlung , 111,223.

3) 2;!). tDai^, Hntliropologic, 11,237.

4) tEt)cobor Bafer, Über bic Hlufif ber notbamerüanifdjcn tDilben, 1.

5) flnbrec im Korrcfponben3bIatt ber beulfdjen (BefeIIfd)aft für flntf|ropo»

logic, XXXVII.

6) Dalentin, Slubten über bic fdin)cbif(f)en Dolfsmelobien, 45. „Das bcutfdjc

üolfslicb", VI, 126, oeröffentlidjt eine ben (Elfen abgclaufdjtc prädjtigc tEanstoeifc, naä)

ber nod) oor 100 3<i^i^cn fdjtoebifdje Bauern tansten.

7) Rambaub, La Russie epique, 441.

8) ücdcnftebt. Die ITItjtljen, Sagen unb Ccgcnben ber 3amaitcn, 1,158.

9) (Biananbrea, Canti Marchigiani, 1.
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(5ottIt(^cn überirbifdjcn Ursprung fd)reiben bie niurfmcncn bm (Befangen

eines il)rer etnflu^reidjften Dtdjter, ITTaljboun Kouli 3U. (Einft auf bem Pfcrbe ein»

gef^Iafen, fa^ er fid) in ITteffa 3tDif(^en bem propI)cten unb bem erften Kalifen

fi^enb. (Er blicfte um fid) unb fdjaute ®mor, bcn Ijeiligen Befdjü^er ber tlur!»

menen, ber iljn beifeite rief, itjn fegnete unb auf ber Stirn berüljrtc. 3n biefem

Hugenblid toarb Kouli ein Did)tcr.^)

(Ein ürgififc^er Sänger äußerte fid) Rabloff^) gegenüber, auf bie 5i^agc,

ob er biefes ober jenes £icb fingen tonne: „3d) !ann überhaupt jebes £icb fingen,

benn (Bott Ijat mir biefe (Befangesgabe ins ^er3 gepflanst. (Er gibt mir bas IDort

auf bie 3unge, oljne ba^ id) 3U fud)en iiah^, id) liahe feines meiner £iebcr er»

lernt, alles entquillt meinem 3nneren, aus mir fjeraus."

3tt)ei Sänger, fo er3äl)lt ein (Befang ber flnnamiten, sogen fid) in bic€in»

famfeit 3urüd, roo fie il)re lieber erfd)allen liefen. Sofort oerfammelten fi^ bie

liiere bes IDalbes unb Iaufd)ten il)nen, ja als fie il)r bcfd)cibenes ITIaI)I auf bem

5cuer 3urid)teten, flogen Dögel f)erbei unb fd)ürten basfelbc mit il)ren 5IügeI-

fd)Iägen.^)

Die Don Bläbdicn unb grauen an bm Bal)ren (Ermorbeter gefungenen Quoten«

flagen unb Rad)clieber iiahen ben Dolfsdjarafter ber Korfen berart beeinflußt,

ba^ nad) 3a^i^3el)nten rüdfid)tsIofen Rad)efrieges nod) immer bie Denbetta auf

bie[er 3nfel unausrottbar bleibt. Sie liegt bem üolfe im Blute unb oerbüftert

fein tDefen.^) Rac^c 3U ne!)men, gilt als (Et)renpfIid)t
,
ja „(EI)re im Zeiten unb

Rut)m im Sobe" t)erl)eißt ein Klagelieb bem Räd)er bes (Ermorbeten.^) Die Rad)e=

lieber ber 5tauen fingt bas Dolf na<i}
, fie treiben immer tüieber 3U neuen RTorb»

toten an. So bilbet fid) eine toaI)rt)afte Rad)eatmofpI)äre^), in ber bas Dolf

lebt unb fd)on bie Kinber auftt)ad)fen. „^roölf Seelen finb nod) 3U tocnig, um
bes (Befallenen Stiefel 3U räd)en", lautet ein forfifd)es Rad)elieb, unb bie Saat

biefer £ieber ge!)t blutig auf. Die Dert)errlid)ung bes Banbitentums im £iebe ber

3taliener, Sübflaroen unb Heugried)en ift aud) nid)t ot)ne (Einbrud auf ben üolts»

gcift biefer Rationen geblieben. 3n forfifd)en tEotenflagen roirb bie (Erfd)ießung

bes Banbiten offen beflagt unb 3ur Rad)c an feinen Derfolgern aufgcforbert;

ber tapfere Räuber mirb in bicfen (Befangen gefeiert toie ein t^elb.^) 3n italieni*

fd)en £iebd)en erfd)eint ber Räuber als ein llnglüdlid)er, ben Derfd)mäf)te £iebc

ins Derberben getrieben f)at:

tErcffe id) öctncn (Beliebten, fo fte(f|c td) tf|n nieöer —
Du toirft tDittoe unö id) roeröe Banbit,

1) Spalbing, Khiva and Turkestan, 99.

2) Raöloff, proben ber Dolfsliteratur ber türltfd)en Stämme, V, XVIII.

3) Dumoutter, Les chants et les traditions populaires des Annamites, 81.

4) (Drtoli, Les voceri de l'ile de Corse, 64,65. 5) (Ebenba 611.

6) (Bregorooius, Korfüa, 1,148. Rubieri, Storia della poesia populäre

italiana, 522. 7) (BregoroDtus, a. a. (D., 1, 156.
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fo flingt ein otelgefungeucs üolfslieb (stornello) aus}) Unb aus foldjen £ic5ern

bilöet [id) 3umetft 6ie Hnfd)auung ber betrcffenben üölfer.

Der (Blaube an bm überirbifd)en Urfprung ber eblen Sangesfunft oerliel)

bm Sangcsfunbigen in ben Hugen ber Haturoölfer großes Hnfefjen, ja oielfad)

mag man fie gerabesu für Sauberer, bereu IDiffen über bas menf(^Iid)e l)iuaus=

ging
,
get)alten unb eljrfurdjtsDoIIe Sdjeu cor iljneu geljabt tjaben. Das ftaunens»

toerte (Bebä(^tnis eines fi3iIiani[d)enDoI!sfängers, berim3al)re 1828£ieber

oortrug, erfdjien bem Canboolf fo ujunberbar, ba^ es iljn für einen Sauberer

I)ielt, roeil er fo üiel oerftefje unb aud) in Dingen ber Dergangenljeit fo gutBe=

fd)eib roiffe.^) Hus ber Bretagne toirb mitgeteilt, ba^ ein einfam rooljnenber

Dolfsfänger bei bem Dolfe als sauberfunbig galt.^) (Bälifdje Doüsfönger ber

Dorseit feilen fid) felbft ber 3auber!unbe gerüljmt Ijaben. 3m norbifdjen ^äDä=

mal (162)*) rüljmt fid) ber Sänger feiner IHadjtrunen, basgleid)etuteinfinni=

fd)er Sänger.^) HIs alle är3tlid)en ITtittel 3ur Befämpfung berSeud)e töätjrenb

ber (Et)oIera3eit in ber abgelegenen unb fdjtoer 3ugänglid)en Bretagne, in ber

überbies Diele bes£efens unfunbig toaren, fid) als erfolglos erroiefen, fafete ein

Sd)Iau!opf bie E}eilmittel in ein bretomfd)es £ieb unb fiet)e ba, halb roufete fie

jeber ausroenbig unb bas I)alf. So toir!te ein £ieb IDunber.^)

(Es ift besl)alb rool)! begreiflid), ba^ Dolfslieber liebfunbigen ITIenfd)en bic

lTlad)t 3ufd)reiben, aud) ben Bann bes (Brabes 3U fprengen. 3n einem f d)a)ebi•

fd)cn Dolfsliebe^) fingt Klein 3nga fo I)errlic^, ba^ bie (Brüfte berften unb bie

(Toten auferftel)en. So geroinnt £iebes3auber (Beroalt felbft über (Brabesmad)t.

3n S(^ro eben tan3ten nod) Dor ettoa I)unbert 3Qi)i^en bie Bauern nad) einer

anmutigen tDeife „(ElfDalef", beren (Erfinbung man ben (Elfen 3ufd)rieb.^)

Das finnifd)e IDort laulaja bebeutet foroof)! Sänger als Befd)toörer, 3au»

berer.^) Dem (Befange fd)rieben bie Siitnen töunbertätige Kraft 3U. Die (Segen»

ftänbe, toel^e bie Sänger befangen, tourben lebenbig. Brunnen, Seen unb Bäume
entftanben, burd) (Befang I)eroorge3aubert, burd) (Befang rourbe ber ßeinb ge=

bannt unb unfd)äblid) gemad)t, fo ba^ er in ben Sumpf oerfan!, bis „TTIoos

tl)m fd)on ben ITtunb berül)ret, U)ur3eln feinen 3äl)nen nai) finb".^") Dom ge»

ojanbten DoIfs= (Runen*) Sänger rül)mt ein finnifd)es £ieb:'^)

1) Rubteri, a. a. ®., 643. tEommafeo, Canti popolari, 1,365.

2) So fdjreibt ein ft3iltantf(f|er 3ettgenoffe in fein üagebud): Pitre, Canti pop.

Siciliani, I, 31.a. 3) Dillentarque, Bar3a3 = Brei3, I, LXIX.

4) (Eööa, f|gg. Don I)tlöebranö, 111. 5) Kanteletar, überf. oon Paul, 21.

6) Dillentarque, I.e., I,LXXI. So mag raol)! aud) im Iateinifd)cn IDortc vates

öer Begriff Sänger unö Sauberer ftd) gemeinfam I)erausgebtlöet Ijaben; ogl. Sou«
oeftrc, Les derniers Bretons, II Part, chap, 2 §1.

7) tOarrens, Sdjtoeöifdje üolfslicöer öer Dor3eit, 238.

8) (Elarö Fjugo HXct)er, Iltqtbologie öer (Bcrmanen. Stra^urg 1903, 166,167.

9) (Eomparcttt, Kalewala (öeutfd)e Überf.), 24, 10) Rc^tus, Sinnlanö, 11.

11) Runen finnif(f)er Dolfspocfie, überf. oon flltmann, 12. ffileid)er Sauberfraft

rül)mt fid) ein eftnifd)er Sänger. Heus, (Eftnifdje Dolfslieöcr, 78,189.
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fllle jubeln mit unö jaud)3cn, Scibft es biegen fid) bie Birfen,

fllle fingen, alle fpringcn, Scibft es bilden fid) 6ic tDetöen,

HIIc I)üpfen unö erfreu'n ftd), Selbft es xoiegen fid) 6ic Blumen,

llnö es trillern alle £erd)en, Selbft es fdjaufeln fid) öie (Bräfer,

Unö auffpringen alle £ad)fe, Selbft es raufd)en alle Sd)ilfe,

Unö es sirpen alle (Brillen, 3a es rollen felbft öie Steine,

Unö es fummen alle Bienen, Unö es sittert felbft öie Düne,

Unö es fd)tDirren olle Käfer, Unö es fdjroirren alle glatten

Selbft öes Berges IDinöe tansen, Kiefel an öen £ad)sfangftellen,

Selbft öes Sunöes U)ellcn Ijüpfen, flu öen fdjönen Sd)näpelbud)ten:

Selbft es neigen fid) öie tEannen, Singt ein guter Runenfinger,

Selbft CS beugen fid) öie 5öl)ren, Singt ein braucr Runenfänger.

Don einem islänbifrfjen Dtd)ter öes 17.3al)tl)unberts, fjallgrimur pje-

turffon, beljaupteten Betoofjner 6er 3nfel, ba^ er burd) feinen (Befang lEote aus

iljrem (Brabe 3U erroetfen oermodjtc.^)

Das (Bemüt 6es Haturmenfdjen wixb burd) ben (Befang gan3 anbers unb

roeit flärfer betoegt als bas bes Kulturmenfd)cn. Die tt>ir!ung bes (Befanges ift

übertoölttgenb unb rei^t iljn mit (Betoalt l)in. Don einem dürften, bem Sultan

berKara»Kirgifcn bcridjtet ber Petersburger Hfabemüer R a b I o f f als flugen»

3euge, ba^ bcrfelbe, entsüdt unb überröältigt non bem £{ebc eines Doüsföngers,

plö^Iid) tDÖljrenb bes (Befanges auffprang, fein feibenes (Dberfleib oon ben $d)ul=

lern ri^ unb iaud)3enb bem Sänger als (Befdjcnf 3uu)arf.^) SoIcEje impulftoe Hus=

brüd)e finb ben naioen (Bemütern ber HaturDÖlfer eigen ^), iljrc (Erregungsfäljigfeit

ift größer, toeil infolge il)res einfa^en £ebens itjrctlerDen frif(i)er finb. 3n ber

bretomfd)en Baffe=Bretagneift nod) Ijeute ein £ieb imftanbe, bic TTTaffen 3U

erfdjüttern unb mit fid) fort3ureiöen.'*) (Einblinber fcrbifd) er Sänger, ber, um»

geben üon 3at)Iretd)en 3ul)örern, feine £ieber 3ur (Busle^) fang, rüt)rte biellm»

ftel)enben burd) bie Hrt feines Dortrags fo fctjr, ba^ fein fluge tränenleer blieb.^)

Da^ ein £ieb, rton mäbd)enmunb gefungen, tOunber tut, ja felbft bem fd)Iid)ten

THäbd)en aus bemDoIte bes Königs ober bes KönigsfoI)nesJjer3getciinnt, toiffen

3al}Ireid)c öolfslieber 3U melben.')

3m f^ tD e b i
f
d) en '') Dolfslieb ^) be3aubert bie ticine l]lül)lenmagb (in anberen

1) Kaf)le, (Ein Sommer auf 3slanö, 159.

2) Raöloff, Proben öer Dolfsliteratur öcr türfifd)en Stämme, V, 63.

3) €inc merftDÜröige Parallele aus öem UXittelalter bietet öer (El)ronift Rigor ö,

öer 3um Z<^\\vü 1185 er3äf)lt, öa^ ein Surft mit öem eigenen funflooll gearbeiteten

UTantel „ad primam vocem" einen Dolfsfänger (histrio) bcfdjenft I)abe. ©röber,
Die altfran3üfifd)en Roman3en unö paftoutellen, 22.

4) Qiuellien, Chansons et danses des Bretons, 102.

5) Die ffiusle ift öas Begleitinffrumcnt für öen ferbifd)en l7elöcngefang.

6) Boro ring, Servian populär poetry, XLIV.

7) Bretonifd): £u3el et le Bra3, Soniou, 1,162.

8) IDigftröm, Skänska visor, 16.

9) (Es ift aud) öänifd): Kriftenfen, Jydske Folkeviser og Toner, 129,130,

unö in öcsfelben Sammlers Gamle jydske Folkeviser, 186, DorI)anöen, ebcnfo f ä r ö i f d).
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Q^cjten eine 3tegenl)trtin) ^) ben König öur(^ il)ren (Befang |o fetjr, bafe er fie

t)oIen läfet, um it)rcm £ieb 3U laufdjen:

Sie fang 3um crften-, jum stocitenmal

:

flufftanöcn öic (Loten aus öen (Bräbcrn 3umal.

Sic fang jum örittcn', 3um funftenmal:

Des Königs Blanncn, fie tanstcn 3umaT.

Sic fang 3um fünften =, 3um fiebcntenmal

:

Der König tonst mit öem Bräutlein int Saal.^)

Das £icb bes fd)Iid)ten IHäbdjens geroinnt bes Königs ^er3, er fe^t il)m bie (Bolb«

frone auf unb erljebt es 3U fetner (Bematjlin. ITtit einem rei3enben (Befange —
fo er3ät)It ein fran3Öfifd)es Dolfslieb^) — , ber fo I)eII ertlingt, bo^ i!)n bie

gan3e tDcIt oernimmt, ermecft bie $d)äferin im XDalbc bei Paris bie Hufmerffam»

feit bes Königsfoljnes. (Er löfet fatteln, um fie 3U fudjen. (Enblid) finbet er fie

unb bietet ifjr ent3Ü(ft feine ^anb an:

3d) toeröe öid) nad) Paris fül)ren: tiu roirft ein gnööig Sräulein toerben,

Hlle Damen von Paris toeröen fprcdjen: fiel) ba, wdä^ I)übf(^es Ktnö!

Dafe eine Sängerin fi(^ mit il)rem £iebe bie l}anb eines Königsfoljnes erfingt,

er3äl)ltaud) ein norbitaIienifd)esDoIfsIieb.^)3n einem bulgarifdjenüolfs»

lieb^) fjört bie Sarentodjter bas ergreifenbe £ieb eines einfad)cnl}irten unb ruft:

„Diefer lieberreidje Sd)äfcr toirb mein IHann." So burd)bri(^t bas £ieb mit feiner

Hllgetoalt bie Sd)ranfen ber Stäube unb eint bie £jer3en, toie es bas überall in

ben Seiten blüfjenber DoIfsbid)tung aud) in I0irflid)feit getan f)at. tXamentlidj

fönnen fid) ITtäbdjen bem (Einfluß fd)önen (Befanges nid)t ent3iel)en. Dem un»

Ijeimlidjen Srauenmörber, ber als fd)mu(fer Ritter bafjinfprengt unb ein £ieb

mit breierici Stimmen fo lieblid) fingt, ba^ Berg unb Sal erflingen, folgt bas

betörte tnäbd)en faft toillenlos in ben bunflen Hann, too bie (Dpfer feiner Der«

füljrungsfunft gefallen finb.^) 3m nieberlänbifd)cn Dolfsliebe fingt ber Der*

füljrer J^aletoiin ein £ieb, bas olle, bie es fjörten, fo ent3Ü(fte, ba^ fie iljm toie

im tiaumel befangen folgen mußten'), aud) bes Königs ^Eoi^ter fann itjm nid)t

toiberftefjen unb entflieljt, allen tDarnungen ber 3i)rigen 3um tlro^, mit i^m.

1) Stuöad), Sd)rDeöifd)e üoIfsI)arfe, 32. Hrroiösfon, Svenska Fornsänger,

I, 388, 394, 396.

2) IDarrcns, Sd|U)eöifd)e Dolfslieöer öcr öor3eit, 238. ügl. (Bcijer unö flfseltus,

Svenska Folk-visor, III, 44ff., bef. 54.

3) SmitI), Vieilles chansons recueillies en Velay et en Forez (extrait de la

Romania t. VII) 11. 4) Itigra, Canti popolari del Piemonte, 114.

5) Strauß, Bulgarifdje t)ol{söid)tungert, 468.

6) Deutf d)es Dolfslteö: (Er!=Böi)me, Cieöerljort, 1, 118. Reifferfd)eiö, IDeft.

fälifdje Dolfslieber, 37. (Ein roertDoIIer ^cjt ftel)t bei £ütoIf, Sagen, Bräudje unö

Cegenben aus öen fünf (Drtcn; £u3ern 1862, S. 71. (Eobler, Sd)roei3erifcf)e üolfs«

lieber, II, 170 ff.

7) uan Dut)fe, het oude nederl. lied, 1,1. douf f emafer , Chants popul.

des Flamands de France, 142.
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(EtnbcmmittelromanifdjenRomansenfreis^) angel)öngcr Stoff , bcr offen-

bar auf bie Seiten 3urü(fgel)t, too nod} Seeräuber bic (Deftabe bes Iltittclmeeres

l)eimfud)ten, er3äl]tt baüon, roic ein Htäb^en aus guter 5amilie (in einigen £iebern

t[t CS eine Prin3effin) Don einem IHairofen burd) lieblidjen (Befang aufs Sdjiff

geIo(ft unb cntfüljrt toirb. (Ein fran3Öfifd)es £ieb biefer (Bruppc fdjilbcrt bie

TRadjt bes £iebes auf bas (Bemüt bes ITläbdjens alfo: !aum roar fie auf bem

Sd)iffe, ba f)atte fie ber (Befang fd)on eingefd)Iäfert. (Es roirb I)ier bem £iebe

eine gerabe3U I)t)pnotifierenbe Kraft beigelegt. Die glei(^e (Babe, mit (Befang

bie3ul)örer ein3ufd)Iäfern, befi^t berfjelb eines bänifd)cnl)oIfsIiebes, er fingt

als (Befangener feine U)äct)ter in Sdi)Iummer unb entflieljt bann.-) 3m (Befängnis

fingt, fo er3äl)lt eine portugiefifd|e Polfsroman3e, Dom Pebro fo Ijerrlid),

ba^ bcr Dorüberreitenbe König cnt3üdt fragt, ob bort (Engel Dom ijimmcl ober

Sirenen (sereias) aus bem ITtccre fangen. „Itid)t (Engel oom ^immel, aud) feine

Sirenen aus bem llteere fingen bort, fonbern Dom Pebro, btn mein Dater 3u

töten befiel)It. 36) näljme iljn gerne 3um (Bemal)I, toenn mein Dater itjn mir

geröätjrtc", alfo fprad) barauf bic Prin3effin. (5erül)rt betoilligt il)r ber König

it)ren £jer3ensrounfd), Pebro, ber bes Königs I}er3 mit feinem £ieb gerüt)rt, roirb

i^r (Batte.^) Va^ ein £icb einem (Befangenen bie 5reil)eit iDiebcrgab, roei^ aud)

ein fran3Öf if d)es Doüslicb'*) 3U beridjtcn. 3n ben (Befängniffcn 3U Hantes lagen

brei^ig (Befangene. Der jüngfte unter itjncn fang ein £ieb, bas fdjallte fo lieblid),

ba^ bie 5raucn ber Stabt I]crbcieilten unb ben Sänger baten, fie bas £ieb 3U

leljren. Hls preis ocrlangte er feine 5teil)eit unb erfjielt fie. Don Francisco, ber

Ijclb einer fataIonif(^en Dolfsroman3e^), fingt im Kerfer 3ur (Bitarre : bie Dögel

I)alten im Sl^Sß i^^^r u^n 3U Iauf(^en, bic Pagen ber Königin rüfjren fid) roie

feftgebannt nid)t oon ber Stelle, bie Königin toünfdjt ben Sänger 3um Sof)ne,

bie 3nfantin 3um (Bemal)I. Drei Brüber fd)mad)ten im Kerfer, iljrc Sd)tocftcr,

bie fie lange nid)t gefefjen, fud)t fie auf unb rät itjnen, ein £ieb 3U fingen: ber

(Befang be3aubert alle ITtenfd)en, fo ba^ fie 3U fdjaffen auftjörcn unb Iaufd)cn,

felbft bic Sirene im ITTccrc f)ord)t; ber König an ber Safel orbnet ent3Üdt itjrc

5reilaffung an unb üerleiljt if)ncn obcnbrein Stellungen bei^ofe; alfo fingt eine

1) 5ran3öftfd]: Put^matgrc, Chants pop, rec. dans le pays Messin, 1, 146.

RoIIanö, Recueil de chants pop., 11,38. UIrtd), 5ran3Ö[ifd)c Dolfslieöcr, 26.

Bujcauö, Chants et chansons pop., II, 178. noröitalienifd): nigra, Canti pop.

del Piemonte, 106 ff. Katalonifd): lUiläi) 5ontanaIs, Romancerillo, 151. Bri3,
Cansons de la terra, 1,117. 2) (Brtmm, flltöänifd)e f}clöcnlieber, 131.

3) Braga, Cantos populäres do Archipelago Acoriano, 259. flf)nlid) in einer

portugiefifdjen üoIfsroman3C aus Brafilien. Santa »flnno Herr), Folk-Lore Bresil,

22. fllmeiba = (Barrett, Romanceiro, II, 166.

4) (E. RoIIanö, Recueil, I,285ff. flud) fd)önes fjarfcnfpicl befreit öcn Derur»

teilten oom (Balgen. 3m 6änifd)en Dolfslieöe begnaöigt öer König btn 3um iEoöc

Dcrurteilten, öer cor feiner f)inrid)tung nod) einmal öic f^arfe fd)Iug: Kriftcnfen,
Gamle jydske Folkeviser, 58, 59.

5) Bri3, Cansons de la terra, V, 75. lUilä i)5ontanaIs, Romancerillo, 165.
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norb{taUcnifd)et)olfsroman3e.^)HIs3ungTniI)u,bcrJjeIb einer rumänifc^en

Polfsballaöe, feurig unb fet)n[ud)tsDon augleid) feinen (Befang anftimmt, ba Ijallen

Berge toiber, ber t)od|töaIb erfd)auert unb bie Blätter flüftern, Sterne auf iljrer

Baljn bleiben ftauncnb fte^en, bie Räuber aber laufdjen ftumm feinem £icbe.^)

Der Sali, ba^ ein (Befangener burd) lieblidjc (Befänge bas fjer3 feines (Be=

bieters erroeidjte, mag in lDirfIid)!eit öfter oorgefornmen fein. 3n$emenbria
crtjielt mandjer (i)riftlid)e SHaoe com mot)ammebanifd)en Kabi bie 5reit)eit, roeil

er if)m üiele unb anmutige £ieber oorsutragen töu^te.^) Gegenüber ben lieb^»

Ii(i)en Klängen ber £ieber bleibt felbft bie leblofe Hatur nid)t unbetoegt. Die

DoI!sbid)tungtoei^barübermand)estDunberfame3uberid)ten. 3n einer fpani«

fd)en Romanse*) fingt ein Sd)iffer am Steuer einer (Baleere ein £ieb fo ent»

3Ü(fenb, ba^ bie TTteerestoogen einfdjiafen, bie IDinbe fid) berutjigen, bie $i\<ii&

aus bem tiefen (Brunb emportaudjen. Had) einem brctonif^enüoüsliebe fingt

ein ITTäbd)en fo fü^ , ba^ bie $ifd)e im Rteere tanaen unb bie Seifen ber Berge

fidj mittcnbur(^ fpalten.^)

Dom £iebe eines ^irten fingt ein bulgarifdjes Doüslicb:

IDo er 9el)t unö roo er ftcl)t, fein £tcb er bläft,

Unb öic tEiere bleiben fte!)en beim Cteöerflang.

Scibft öcr Berg fid) neigt, öer l)oI)c, gro^e Berg.^)

®fter befd)reibt bie neugried)ifd)eDoIfsbid)tung foId)e übermäd)tige tDir!ung

bes (Befanges:

(Ein tTTäö(i)en fang gar licblid) einft an einer fd)malen Brüdc,

Die Brüdc barft ob öes (Befangs, öer 5Iu6 ftanö ftill barüber.

€in Cötoe, öer es I)ört, bleibt ftet)n unb laufdjt öen sarten tConen.')

3n einem anberen neugried)ifd)en Doüsliebe^) fingt ahmbs fpät 3cinnis fo

fÖftlid), ba^ er bie lTad)tiganen im Hefte roedt^) unb ber (Beift ber 5Iuren, ber

Drad)e, aus bem Sd)Iummer ertood)t. Das fef)nfüd)tige £ieb einer jungen 5tau,

bie if)res (Batten i\axxt, Hingt fo feffcinb, ba'Q bie Sonne Iaufd)enb ftef)cn bleibt

unb nid)t unterget)en toill:^*')

Dort oben in öer Hadjbarfdjaft, öort oben in öer (Baffe,

<Etn blonbes m:äbcl]en fa^ unb fpann, unb bei bem Spinnen fang ftc;

Unb toas fie fang unb tote ftc fang, tEon unb (Befang bes lTtäbd)ens,

Derbrofe bie Sonne, ba^ fie gar untersugetjn Derßögert.

1) nigra, Canti pop. del Piemonte, 284.

2) a. Stan!en, Rumänifdje Dolfslieber. Dansig 1889. S. 152.

3) ^aloj, Ejanbbud) einer (Bef(f)id|te ber flatoifdjen Sprad)en, 320.

4) tDoIf I) jjofmann, primavera y flor de romances, 11,80.

5) £u3el et le Bras, Soniou, 1, 134.

6) Strauß, Bulgarifdje DoIfsbid)tungen, 468.

7) B. Sd)mibt, ®rted)if(fie lUärdien, Sagen unb Dolfslteber, 204. 5auricl,
Chants pop. de la Grece med., 11,80. pafforo, Popularia carmina, ITr. 513.

8) 5irment(i)»Rid)ar^, Tpß:you(J/a ga^amä, II, 118.

9) IDeden ber Dögel burc^ Iteblt(i)en (Befang eines U)cibes: neugried){fd)cs Dolfs«

lieb bei Rofe, 3nfelretfen, 111,46. 10) Paffouj, I.e., Hr. 539.

B ödel, pjrjiiiologie öer DoIIsbtdjtung. 2. flufl. 23
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Der Sonne ITTutter I)örlc bas, DertDünfd)le laut bas mäödjen:

„?ia\t, Xnäb6)en, öu nod) feinen ITfann, fei Unglüd öir befdjteben,

Un6 bift 6u fürslid) erft oermäfjlt, follft nimmer alt öu tneröen.

Bift [d)uI6, ba^ meine Sonne gar unter3ugel)n rerjögert,

Denn Seinem £ieöc Iau[d)et fic, bas öu 3um Roden fingeft."

flis foldjes IDort öas JHäödjen f)ört, erroibert fie bagegen:

„ITTein eigen Cieb ift's, bas id) fing', bas £ieb, bas micf) erfreuet;

I}ab' in ber S^en^be einen IHonn, unb finb fdjon oiele 3al)re,

Unb fanbt' er einen Brief mir je^t, unb foll id) if)n erinarten."

Der Sonne TlTutter I)örle bas, rDünfd)t' itjr oiel ^eil bagegen:

„^aft, ITtäbd|en, bu nod) feinen ITlann, fei bir uiel ®Iü(f befd)icben,

Unb bift erft fürslid) bu DermSIjIt, follft bu oiel 3a^i^e leben."')

HmITTecr angelangt, finbet — fo fingt ein ruffifdjesPoIfsIieb^) — ber greife

Sänger roeber Kaljn nod) 5äl)re. Aber er tüu^te Rat:

Sang fo fd^önen Sang ber (Brcifc, So fid) neigenb 3ueinanbcr,

So getüalt'ges £ieb ber flite, Dafe fein Räumlein blieb ba3roifd)cn;

Da§ onfing bas RTeer 3U laufdjen, So fid) neigenb 3ueinanber,

Dafe bie blauen IDellcn Iaufd)ten, Da^ 3U fefj'n roar feine £üde;

Daö bie fd)äum'gen IDogen laufditen So fid) neigenb 3ueinanbcr,

Unb bie tiefen Ströme laufdjten Dafe fie toarcn eng oerbunbcn:

Unb aud) Iaufd)ten felbft bie Ufer; Unb fie toaren fcft Bereinigt,

Sang fo fd)önen Sang ber ©reife, £infes Ufer mit bem red)tcn,

So geroalt'ges £icb ber fllte, Rcd]tes Ufer mit bem linfen,

Dafe bie gelben Ufer neigten Bilbenb eine fid)'rc Brüdc.

Sid) bas eine 3U bem anbern,

3n ben religiöfen Kämpfen bes ITlittelalters Ijoben £ieber oft bebeutcnbe

Rollen gefpielt unb Ijaben auf bie RTaffen aufregcnb unb fortreif3enb geroirft.

Hamentlid) bie Seftierer tDu^ten bicffieroalt bes£iebesinbcrüoIfsfprad)c

3U benu^en, fo ba^ fdjon BertI}oIb oon Regensburg, ber t)oIfsprcbiger aus bem

5ran3isfanerorben, fid) genötigt fal), ernftlid^ oor bm £iebern biefer „Ke^er"

3U roarnen: „(E3 toas ein oertoortjtcr fe^er, ber madjte lieber oon fe^erie unb

lerte fie bin fint an ber fträ3e, ba^ ber liute befte mer in fe^erie oielen." Bertljolb

toünf (f)t, ba^ ebenfo oolfsmäfeige £ieber gegen bie Abtrünnigen gefdjaffen toürben.^)

3n ben Krcifen, bie burd) mi)ftifd)e Pertiefung bas J}eil iljrer Seele 3U ge=

toinnen trad)teten,mu^eincbefonbereDorIiebe für DoItsmä|igc£ieber unbtDei=

fen gel)errfd)t I)aben, benn es finben fid) geiftlid)e llmbid)tungen*) in einer KoI=

marer J^anbfdjrift bes 1 5. 3a^i^l)unberts, bie foId)en tlTtjftifern nal)eftet)en.

flIs bie ITIaffenfuggeftion bie TTlengc ber frommen tOallfaljrer 3um t)eiligcn

Blut in IDilsnad t)inlenfte, fangen bie erregten Sd)aren, töäl^renb fic burd)

märfte unb Dörfer 3ogen, Kt)rie eleifon. Der (Bcfang unb bas tüefen ber Pilger

mad)te foId)en (Einbrud, ba^ felbft Kinber von bem Drang, 3U toallen, erfa^

1) Kinb, Hntfiologie neugried)ifd)er Dolfslieber, 89.

2) ^crrigs flrdjio, Bb. XXX, 365,366 (überf. oon Hltmann).

3) BcrtI)oIb Don Regensburg, I)gg. Don Pfeiffer, 11,406.

4) Bartfd), Beitrüge 3ur Quellenfunbc ber altb. £itcratur, 316, 318, 324.
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tDuröcn unb mitliefen.^) Das gleiche Sdjaufpiel toicberljolte fiel), als ber Paufer

Böl)aimaus bcmO^aubergrunb-) gro^epilgerfaljrten nad) TT i<flasl)aufe

n

in biiti 3al)rcn 1 476 unb 1 477 oeranla^te. Damals fangen bie Sdjaren ber XOah

ler beutfd)e (Befänge, bie anftedEenb auf bie 3u!)örcr toirften unb besl)alb Don

bin Betjörben befonbers ftreng unterbrüdt tüurben. (Ein Brudjftüd ber bamals

übli(^en IDallerlieber I)at bie Sd)tDäbifd)=fjaIIer dljroni! gerettet, es lautet:^)

IDir tDoIIcn (Bott Dom f7tmmel flogen

Kr)rie eIci)fon,

Dafe iDtr Pfaffen nit follen 3U tobt fd)Iagen,

Ktjrie eIei)foTt.

IDas bie Reformation bem Zkbe oerbanÜ, ift 3U befannt, fo ba'^ id) es tjier

nid)t nod) näljer aus3ufü{)ren braudje. Hud) fpäter nod) Ijaben £ieber in reli*

giöfen Beroegungcn*) bie IKaffcn burd) il)re 3nbrunft fjingeriffen, fo bas ^ers»

beroegenbe £ieb ber S al3 bürg er Verbannten ) mit bem fd)Ii(^ten, aber erfdjüt»

ternben (Eingang:

3 bin a armer (Ejulant,

fl fo tf)u i mt fd)retba,

TXla tl)uat mt aus bem Daterlanö

Um (Sottes tDort oertreiba.

Hus bem langen unb Ijeifeen Ringen ber 5ran3of en unb (Englänber im UTittcI»

alter ift uns ein merftoürbiger $aU aufbetoafjrt^), ber bie IDirfung bes üolfs»

liebes beftätigt. 3n ber Bretagne Ijattcn bie (Englänber eine gefäljrlidje Befeftigung

angelegt. Dies mifeficl bem Dolfe ber Umgegenb. Rafd) entfd)Ioffen fangen bie

ITläbdjen ein £ieb barauf, unb balb erflang es überall. Der (Einbrud xjoax ber«

artig, ba^ bie fran3Öfifd)en Hbligen ge3roungen roaren, bas BoIIioerf 3U belagern

unb 3U erobern.

flis ber HTönd) Saconarola in $Ioren3 feine reIigiös=poIitifd)e üoüsbe«

roegung ins Z^h^n gerufen fjatte, befel)beten fid) bie flnijänger biefes propljeten unb

feine IDiberfadjer mit 3at)Ireid)en fdjarfcn Derfen, bie feitens ber Parteigänger

Dielfad) münblid) oerbreitet unb gefungcn rourben. Begegneten fid) bie (Begner

auf ber Strafe, bann fd)Ieuberten fie fid) bie Spottliebcr gegenfeitig 3U.')

$0 Dereinigte fid) für bie HaturDöüer im (Befange alles, o^as il)nen (Ef)ra

furd)t einflößte unb Zuneigung ertoedte, i{)r £ieb toarb it)nen ein forgfam ge»

I)üteter Sd\a^, bm fie nur befonbers geet)rten perfonen offenbarten; besl)alb

glaubte man einen roillfommenen (Boft ober crlaud)ten Befud) ni(^t I)öl)er el)ren

1) ©otljetn, poIittf(i)c unö reltgiöfe üolfsberocgungen, 8. 2) (Ebcnöa 13.

3) flrd)iD öes l)iftorifdjcn Dereins für Untcrfranfen, XIV, ^eft 3, S. 13, 23.

4) R. rOoIfan, Die£teöer öer rOieöertäufer. Berlin 1903.

5) BeI)eim«Sd)tDar3bad), f)of)en3oIIernfd)e Kolonifationen, 199.

6) S^oiffart, Chronique livre I, part 2,380. Leroux de Lincy, Recueil de

chants historiques fran9ais I, 248 ff.

7) Dillari, (Befd)id)te ©irolamo Soüonarolas, überf. oon Berbufdjcf, II, 58ff.

13*
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3U fönncn, als inbcm man il)n mit (Befang empfing. Hud) fiegreid) 3urüd!et)ren6e

Krieger tourben mit £ieöern begrübt. So fam 3epl)tl)as IIod)ter mit iljren (Be=

[pielen iljrem Dater entgegen, fo empfingen I)unnifd)e Htäödjen in einer £inie

»or[(^reitenb 6en Httila mit ffi:)tl)if d)en £iebern.^) 3n Kafdjmir rourbeber

Reifenbe, fobalb er fid) einem Dorfe nälierte, oon ber toeibIid)en Beoöüerung

I)ereingeI)oIt. Diefer (Empfang I)ie^ „IDonnemun" unb beftanb barin, ba^ eine

Hn3aI)I IDeiber unb ITtäbd)en rtor bem erften ^au[e bes Dorfes in einem I)alb=

!reis fid) aufftellte, fid) je 3U brei ober oier mit ben Hrmen umfd)Iang unb £ob=

lieber auf ben Hnfömmling fang, roobei fie fid) nad) bem ülafte ber UTelobie

Ijerumberaegten.^) €ine äl)nlid)e Sitte I)errfd|te bei ben (Eingeborenen oon Heu»

feelanb^) unb auf ben3nfeln bes maIaiifd)enHrd)ipcIs,rDo ber IjoIIänbifdje

(Bouoerneur nebft feinem (Befolge oon eingeborenen ITtäbdjen mit (Befang unb

Jlan^ cor bem ®rte empfangen rourbe/) 3nKorbofan fangen bie IDeiber 3um

(Empfang ber (Bäfte unb flatfd)ten ba^u mit ben f^änben.^) Itadjtigal lourbe 3U

Dirü^) unb (Elapperton 3uKI)afi^) inlöeftafrifa Don benIDeibern mit£iebern

begrübt. 3n (Briec^enlanb roar es 3. B. bei bm Hlbanefcn am Parnaß üb=

lid), ba^ junge ITtäbd)en fürftli(^en Befud)en 3um (Bru^ entgegengingen.^) löenn

europäifdje Seeleute fid) ber Küfte näl)erten, umfreiften bie (Eingeborenen üon

norbu)eftamerifa((EoIumbier)iniI)ren t)urtigenKät)nenbiefremben5a!)r=

3euge unb fangen 3ur Begrünung £ieber.-')

(Ebenfo toie beim (Empfang galt aud) beim Hbfd)ieb ein £ieb 3U (EI)ren bes

(Boftes als DorneI)mfte E)ulbigung. So fangen eftnifd)c Dorfbeu)o{)ner einem

gelel)rten £anbsmanne, ben fie gelegentlid) einer 5orfd)ungsrcife bel)erbergt I)at=

ten, bei ber ^Trennung ein £ieb aus bem Stegreif, bas beginnt:

IDas 3U öer (Erinn'rung 3cid)cn

tDebcn tnir öcn tDcrten (Bäftcn?

IDas öcn 5reunöen aus ber 5erne

Streu'n toir in öer S^rfe Spuren?
Heljmt öcs Cteöergarnes Knäuel,

Spinnt eud) bas (Befpinft sufammen!^")

(Eingeborene oon Heufalebonien improüifierten 3U (EI)ren eines fd)eibenben

fran3Öfifd)cn 5orfd)ers ein flbfd)iebslieb , roünfd)ten it)m mit (Befang günftige

lOinbe unb rut)ige See.^^) flis ber SooIogeDr.Semper oon ben Palau=3nf ein,

roo er längere 3eit toeiltc, Hbfd)ieb nal)m, bid)teten unb fangen il)m 3U (Befallen

1) prtscus,ed. Bonn, 188. 2) £)ügel, Kaf<i)mir, 11,395.

3) J)od)ftcttcr, Heufcelanö, 519.

4) Bifmore, Reifen im oftinöifdjen flrdjtpel. 5) £)euglin, IDci^cr Ilil, 37.

6) IXa^tigal, Satjara unb Suöan, 1, 527.

7) (Elapperton, Journal of a sec.expedition into the inner ofAfrica, 24. IDei»

tercs bei IDattj, flntl)ropologic,II,239 (U)cd)fclgefang ber Heger 3um (Empfang eines

rOeifeen). 8) Rofe, Königsreifen, I, 44. 9) Bancroft, Native races, I, 171.

10) Heus, (Eftnifd)e Dolfslieöer, 191.

11) Ragufa ITtoIeti, Poesie dei popoli selvaggi, 77.
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bic eingeborenen ITläbd)en eigens ein £ie6^), mit bem Bemer!cn, ba^ fie 3U feinem

Hnben!en bicfes £ieb bei $eften fingen toürben.

IDenn es galt, einen Kriegs3ug an3utreten ober ßu einer tUeerfaljrt auf=

3ubred)en ober fonft ein fdjireres tDer! 3U beginnen, ftärften fid) bie alten Deut»

fd)en 3UDor burd) einen l)er3erl)ebcnben ernften (Befang, roie es im Spielmanns=

lieb Don König ©renbel I)eifet:^)

fi riefen unöe sungcn,

fi l)etten gröse freuö unb tnunnc,

fi 3ugen üf ir fegele,

ir fiele flu33en ebene.

(Eins ber 3umeift bei foldjen Hnläffen gefangenen £ieber begann: in gotes namen

Doren roir!^) So begann bas fdjroerfte XDerf ber Haturoölfer mit Hebern, benn

bas £ieb bradjte Segen unb froljen IlXut.

Dier3e!)nter Bbfd)mtt

Der ©ptimismus 6er Dolksöi^tung

3e me^r man fid) in bie t)oIfsbid)tung oerfenft unb feine Unterfudjungen

D ertieft, befto fidjerer erlangt man bie Über3eugung, ba^ es fid) l)ier nid)t

um ein3elne f)übfd)e £ieber in lOort unb IDeife I)anble, fonbern um bm gro^»

artigen, in taufenb (Ein3elbilbern unb 'Klängen fid) roiberfpiegelnben Husbrud

einer lDeItanfd)auung. nid)t um fd)öngeiftigen (5enu^ allein !ann esfii^beim

(Erforfd)en ber DoIfsbid)tung I)anbeln, fonbern um (Betoinnung feelifd)er (Er»

löfung^) unb Heuftärfung bes 3nnenlebens in einer Seit neroöfer Un»

raft unb BIafiertt)eit. Der DoIfsbid)tung ift alles Kranfl)afte Derl)a^t, !Iar unb

frifd) ift il)r €mpfinben, ungetrübt unb erquidenb, roie bas tDaffer ber einfamen

IDalbguellen unb =Bäd)e. Desf)alb fdjilbert bie DoIfsbid)tung mit Dorliebe tapfere

ITtenfd)en unb oerI)errIid)t fie: lTTenfd)en, in benen bas gan3e u)arme£eben pul=

fiert, bie coli Dertrauen auf (Bott unb eigene Kraft if)re Sad)c fül)ren.

Sd)on ber Umftanb, ba^ bas öolfslieb auf bas fortleben im (Bebäd)tniffc

angeu)iefen toar, ba^ es nur oon ber urtDüd)figen £ebensfraft, bie fid) im

(befange Husbrud fd)uf, 3el)rte, mad)te es 3um Derfünber optimiftifd)er, roelt«

frol)er Hnfd)auung. (Ein peffimifti[d)es, tDeltoerneinenbes Dolfslieb ift unbenf»

bar. Der Umftanb, ba^ eine geroiffe Sd)töermut ein3elne £ieber burd)3iel)t, ja

oielfad) gerabe3u ben (Brunblaut berlDeifen beftimmt, toiberfpridjt biefer opti=

miftifd)en (Brunbauffaffung feinesroegs, benn biefe lDel)mut ift nid)t I)erbDer=

1) Sempcr, pQlaiuJnfeln, 316ff.

2) (prenöcl, I)gg. oon Berger, üers 439ff, unö S. 153.

3) Über ötefcs £te5 f.Ejoffmann Don Sallerslcben, Kirdjcnlieö ttr.97— 99.
4) fils crlöfenöe Kraft i)at fid) bie DoIfsöid)tung ni(f)t blofe an ein3elnen pcrfoncn,

fonbern an gan3en Citeraturen betDöFjrt. flm üolfslieb I)at fi^ öie neue öcutf^c £t)rt!

oon ®oet^c bis IHartin (öreif öcrjüngt unb gelabt.
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ncincnb, fonbern [ic entfpringt bem im (Brunbe töeItfrot)en, nur 3U Ieid)t in feinen

Sräumen enttäufd)ten öiemütc ber üolfsfänger.^) Sd)'ön toie bas flbenbrot ift

aud) bas Sterben im Doüsliebe.

Der (Brunbsug aller üoIfsbid)lung ift bieBejatjung bes tDillcns 3um
£eben. Datjer jenes innige üerl)ältnis 3ur tiatur, jene tjumoroolle Huffaffung

bes Dafeins unb feiner Sdjattenfeiten, jenes faft finblid) ungetrübte XDefen bes

ed)ten Dolfsliebes. Der üolfsfänger nimmt bas £cben allseit oon feiner guten

Seite, felbft feine Klagen erfüllen ifjn nid)t mit Bitterfeit gegen bas Dafein, an

bem er mit ganser Seele Ijängt. Das üoltslieb ift aber eine S^öpfung bes reinen,

ungetrübten (Bemütes, fein franfer, Ijeller ^on fommt aus Seelen, bie burd) feine

Hbftraftion unb (Efjeorie getrübt finb. Das Dolf fingt ous £iebe 3um (Befang

unb toeil ber (Befang bas befte ITIittel ift, bas Ungemad) 3U erljeitern, bie Seele

Dom (Erbenleib 3U befreien. Desl)alb fennt bas Dolfslieb feine fd)roffe, unoer»

IjüIIte Perneinung, fein fraffes Hid)ts. Derijafet ift ifjm alles, toas bas frifd)e,

lebensDoII pulfierenbe Dafein ftört unb 3erftört. IDo bie üolfsbidjtung cerneinen

mufe, ba überbedt fic bas oerneinenbe (Element 3artfüf)Ienb mit lai^enbcn Bilbern

unb finnigen Umfdjrcibungen, ein red)tes Kinb ber Hatur, bie \a aud) über Sob

unb Derröefung ifjren Blumenmantel bedt unb aus IDinterleib ^olbcs $rüf)Iings=

leben erftefjen lä^t. (Es gibt feine enbgültige 3crftörung^),fo tönt es burd)

bie DoIfsbid)tung f)inburd): alles ift nur ein tDed)feI ber 5orm, ein Iieblid)es Sid)=

Derroanbeln in Iid)tere (Beftalten. Das nid)ts ift falt unb poefielos, Dolfsbic^tung

aber ift roarmes £eben. Die üoIfsbid)tung fd)eut 3artfül)Ienb cor ber fd)roffen,

bireften Derneinung 3urüd. Diefe Beobad)tung ift bas (Ergebnis einer genaueren

Durd)mufterung ber DoIfsbid)tung ber Derfd)iebenften Dolfsftämme.^) Überall

3eigt fi^ übereinftimmenb bas Beftrcbcn, ben Begriff „niemals" burd) Um:=

fd)retbungen 3U Derl)ünen unb 3U milbern, bas Hid)ts bid)terifd) 3U oerflören.

1) Dtefc (Drunöauffaffung bleibt aud) bcfteF)cn, tro^bcm ganse DoIIs6id)tungen,

3. B. bie 6er £itauer , Ruff en, Sinnen ausgeprägte üorltebc für fdjtöcrmütige Stoffe

unö ITtelobten ouftDeifen. Das DoIfsUeb ocrftef)! es then nteifterljaft , aud) bie Irübe

Seite bes TITenfdjenlebens bid)tcrifd) 3U oerüären unb bieTRifeflänge bes Dafeins 3um
Sd)Iuö in tDoI)lfIang aufßulöfen.

2) „Huf ben leeren f)intcrgrunb ber Derneinung toerben bie wunberlidjftcn Bilbcr

Ijingefpiegelt, meldjc 3tDar aud) nur ein nid)t unb niemals entfalten unb felbft toieber

in btcfes 3errinnen, aber bod) augenblidlid) eine flnfd)auung getDäf)rcn, bie nod) in if)rcm

X)erfd)a)inben balb t)eiter unb nedifd), balb tronifd) bitter forttoirft, £s toaltet I)ierin

biefelbe Sd)eue ber pi)antafie oor iebem fablen unb oben $UdQ", fd)retbt Ut)Ianb, ber

feine Beobad)ler unb umftd)ttge Prüfer beutfd)cn üolfsgefanges (Sd)riften III, 218).

3) fjauffen t)at in feinem IDerfe über bie beutfd)e Sprad)infel ©ottfd)ee einige

Belege 3ufammengefteIIt (S. 168 ff.), ba3U I)at Reufd)el, üolfsfunblidje Slretf3üge, 142,

144, ITad)träge gegeben. Reufdjel banfe id) nod) ben ^intocis auf (Dsfar tDcifes fluf=

fa^ in Banb 3 ber „3eitfd)rift für I)od)beutfd)emunbarten".RTcine obigen fln=

füf)rungen finb forgfältig ausgetDäl)lt, um ein Bilb oon ber in allen Sorben fd)illernben

poetifd)en Diftion bes üolfsliebes 3U geben, (Eine uollftänbige IDiebergabe ber fd)ier un«

3öF)Iigen Stellen aus Dolfsliebern ift unmöglid).
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(Es ift, als fd)cuc fid) bie DoI!s6id)tung, bas IDort „niemals" aussufpredjcn, fo

3al)Ireid} unb fo üielfeitig [inb bie Umfdjreibungen. Don biefcn für bic bid)terifd)C

Hnfd)auung in bcr üolfsbidjtung toi^tigen XDenbungen gebe i(^ nad)foIgenbc

Husicfc:

(£in (Befangener fenbet, fo Hingt ein italienifdjes^) Dolfslieb, feiner

ITlutter burd) einen Dogel einen Brief nnb bie nad)rid)t:

Sag' iiix: ba^ öcin Sof|n lommen roirö

tDenn öas DTccr ein tDeinberg getDorben,

Dann erft toirö öcin Soljn f|eimfet)ren;

tDenn öie (Etdjc tlüffc trägt

Dann toirb öein Sol)n jurüdfommen.

„tDann toirft bu 3urürffommen, tDilli?" fragt bie (Beliebte b^n Brubermörbcr,

„nun, IDilli, fag' es mir?", „IDenn UTonb unb Sonne auf bem(Brün 3ufammen

tan3en, unb bas toirb niemals fein"^), Hingt eine fdjottif d)c DoHsballabe aus.^)

Derfelbe Stoff ift aud) in einem finnifd)enüoI!sIiebe*) betjanbelt. DielTtutter

fragt iljren Sotjn, ben Brubermörbcr, 3um St^Iuffe: „tDann fommft bu nadi tjaus

üon brausen?", unb er antiüortet it)r:

tDenn öer tEag aus tlorö auflcud|tct,

(D (Bolömuttcr mein!

tDenn auf IDaffer Steine tansen,

® (Solömutter mein!

IDenn 3um (Brunöc finicn Sehern,

(D (Bolömutter mein!

Don b^mn, bie niemals roieberfeljren, fingt eine Iitauifd|e Doina, fie 3iel)en

Ijeimtoärts,

tDann Pfäl)[e fpric^cn unb Steine blüfjn

Unb Bäume im lUeere fid) fdjmüden mit (Srün.^)

Der füijne Jjclbenfotjn ber Ufraine, ber non ber ITlutter 3um fjcere entfenbet

toirb, nimmt Hbfd)ieb oon ben Seinigen, ba fragt ifjn bic Hlutter trüben Blids,

tDonn er ^eimfeljre, er eriöibert:

tDenn bie Sehern bes Pfaus unters tDaffer finlen,

tDenn bie ITIütjIfteine über bic 5Iut Ijcr blinfcn.

Dann, meine ITtutter, id\x id) surüd.

(Kletnrufftfdjes Dolfslieb.)')

1) (Biannini, Canti pop. della Montagna Lucchese,29.

2) Überfe^ung bei rOill). (Brimm, KI. Sdiriftcn, 1,230.

3) (El)ilb, Engl, and Scott, pop. ballads, H, 441, 448. Dofclbft auf S. 437

finbcn fid) parallelen aus englif^en, öänifdjen, beutfdjen, italienifdjen
, gricd|ifd|cn

unb flaa)ifd)cn Dolfslicbcrn.

4) oon Sdjtöter, 5innifd)e t^uncn, 153; äl|nlid) fdjrocblfd): flrtöibsfon,

Svenska Fornsänger, 11, 85.

5) tEe^ncr, Datnos, 91; äf|nUd) ebinba ein Iettifd)es Dolfslieb.

6) Bobenftebt, poetifd)c Ufraine, 46.
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Des Solbaten £ebetDoI)I (Ictttfd)es Dolfslieb)^) flingt äljnlid) aus: „tOann id}

5urü(ffcl)ren toerbc? Wann bie £}e(fenpfäl)le grün ausfd)Iagen, wann bicijarten

Steine gleid) Son ertDeid)t finb, toann bte (Branitfelfen aus bem Strome I)eraus»

fpringen unb in feinem Sd)aume 5ebern üerfinten, — erft bann, liebe (Eltern,

toerbe i^ biefes £anb roieber autfud)en." 3m polnifc^en £iebe^) ber ®ber*

fd)Ie|ier fragt bie Sdftoefter ben fd)eibcnben Bruber, roann er 3urücf!el)re aus

bem Kriege:

tDenn öal)etm öte öürrc £tnöc

lOtcöer grün tcirö fein,

ruft er if)r 3U unb 3ief)t baoon auf tlimmerrDieberfeljn. „tDie lange foll id) beincr

I)arrcn? fprid) meine tEod)ter!"aIfofIagt eine epirotifd)e^)ITTutter am Sarge

iI)res?Eöd)terIeins, ba üingt iljr aus ber anberentöelt foIgenberBefd)eib entgegen:

3d) toill ötr fagen, ITtütterlcin, toann bu mid} fonnft ertDorten:

IDenn ausgetrodnet tft öas ITteer unb öort erblüfjt ein (Barten,

IDcnn grün öcr öürre Baum öort ftel)t, er Blätter trägt unö (Erlebe,

IDenn toeife öen Raben öu erblidft, mit 5eöern gleid} öcr tEaubc/)

Der 3U Sobe getroffene palüare tEfoIafis gibt feinen (Benoffen (Brü^e anUTutter

unb (Batttn mit unb fd)Iiefet: „IDenn ber Rabe toei^ ojirb toic eine Qiaube-'),

tDcnn bas IKeer austrodnet unb ein (Barten toirb, bann röirb tEfoIafis toieber

mit feinen palüaren bas 0fterfeft feierlid) begeljen." H!)nlid| tönt bie Klage

fiebenbürgifd)=fäd)fifd)er (Eltern®) am (Brabe iljrer Kinber:

TDonäo toirfd) täo meöcr fun?

IDou öe fd)rDor3 rötoen toais fäöerdjcr t)un.

flud) in anberem 3ufammen!)ange toirb „niemals" umfdjrieben.'')

tDie es für bie t)oIfsbid)tung fein Hidjts, fein Hiemals gibt, fo gibt es auö:^

für fie feinen Sob.**) Un3äf)Iig unb in allen üolfsliteraturen ansutreffen finb

bie Dolfsliebcr, in benen Derftorbene mit Überlebenben fpred)en, fie auffudjen,

3U fid) l)cimt)oIen. Das alles roirb nid)t etuja als tounberbar empfunben, fonbern

burd)rDcg als felbftoerftänblid) unb rool)l begreiflid) naio berid)tet. Die Dolfs»

biditung be!)errfd)t ber (Blaube, ba^ Derftorbene im (Brabe roeiter leben. Rüljren«

ben flusbrud finbet biefe Hnfd)auung in btn Bitten Sterbcnber um tDofjnli(^e

1) IHagasin, F)gg. oon öer lettifdjen literär. (Befellfdjaft, V, 39.

2) Roger, Piesni Ludu Polskiego w Görnym Szlasku, Hr. 2.

3) 'AQaßavrivbg, evlloyri, Hr. 435; äf)nlid) (Bcorgcafis etpincau, Folk-

lore de Lesbos, 249.

4) Die le^tc Seile fel)rt öfter toicöcr, 3. B. Paffom, tlr. 199.

5) (Eine faft ti)ptfd)e IDenöung im ncugrted)ifd)en Dolfslieö: Ccgranö,
Recueil, 330, äljnlid) 220.

6) Sd) ullcr, t)oIfstümIid)cr (Blaube unö Braud) in Siebenbürgen, 11,31.

7) 3. B. bei flbtoeifung eines Si^eiers feitens eines TTläödjcns ((Beorgcafis et

pineau, Folklore de Lesbos, 204).

8) I^icr fd)lägt öas Dolfslieö jenen tiefen tEon an, ber nid)t für F)cut unb
morgen, fonbern für bie (EtDigfcit erflingt. TDie 3ubc[ton erfdjallt es aus bem
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flusfiattung iljrer legten Ruljeftatt: toie im eigenen fjäusrfjen toollcn fie gut ge»

bettet fein unb aud) toeiterijin fi(^ bes £id)tes freuen. 3m (Brabe foll, fo toünfdjt

ein (5ried)e^), ein 5enfterd)en angebrad)t toerben, bamit er fd)auen !önne, toie

ber 5tü{)Iing fommt unb bcr Sommer glänst, roenn bie Pöglein runb uml)er itjre

£ieber toirbeln, bie Iladjtigall fd)Iurf)3t unb fd)öne fd)rDar3äugige IKäbdjen üor«

übergeljen. 3m buIgarifd)ent)oIfsIiebe") bittet ein in ber 3ugenbblüte batjin»

fiedjenbes ITläbdjen barum, ba^ iljm bie Brüber bos (Brab bereiten unb barin

üier 5enfter laffen follen: bas erfte 5enfter, bamit U)x bie Sonne freunblid) ins

(Brab fd)eine unb fie erroärme, bas 3iDeite, bamit bie tDinbe iljr ben Dertoefungs«

fditoei^ toegfädjeln, bas brittc, bamit ber (lau itjre flugen ne^e, unb

Dann bas oicrtc 5e'Mter, (Bel]t, o gel)t ollein nur,

IDo bk IHägöIein getjen. Sollt auf mid) ntd)t toarten!

(Bef)n fie öann 3ur Quelle, ITIid) Ijält feft, if)r IHäödjcn,

tDeröen fie mid) rufen: SdjtDtegeroater Sargmann,

„Auf, Dona, gel)en toir, Sd)n3tegermutter Sd)tDar3er5',

(Be!)n toir IDaffer fjolen!" tDoIIen mtd) nt(f)t laffen,

Unö öann toerb' id) fagen: Dafe id) gel)' 3ur (ßuelle,"

„Sreunöinnen, tl|r lieben,

Der ftcrbenbe gried)ifd)e KIept)tl)e bittet feine (Befäl)rten
:

^)

ITTad)t mir ein ffirabgemölbe, redjt f)od) mad)t es unö toett,

Dafe fampfbereit id) ftef)enö, laöe öte Büd)fe mein,

3ur Red)ten aber bringet mir an ein Senflcrlein,

Da^ mir öte traute Sdjroalbe öen Srüt)Iing bring' I)erbet^)

Unö nad)tigall mir finge com ujunöerfd)önen IKai.

£teö Dom Sd)nitter ?Eoö ((Er!=BöI)me, £ieöerI)ort, 111,850), öer alle Blümclein mäf)t,

mit öer roeltüberroinöenöen (BIaubensfreuöig!eit öes ed)len (Ef)riften:

Sru^ tEoö! Komm I)er, id) fürd)t' öid) nit!

€ru^! (Eil öal)er in einem Sd)nitt!

IDann Sid)cl mid) le^et.

So toerö' id) cerfc^et

3n öen I)immlifd)en ©arten:

Darauf roill id) roarten.

5reu' öid), fd)ön's Blümclein!

SoId)c Klänge tönen roie (Blodenrufe aus öer f)öf)e in öte iröifd)c Dcrgängltd)!ett

l)crntcöer, fie geben Kunöe oon einem tDefen, öas in fid) felbft gefefttgt, unö in fid)

felbft rut)enö, eins gcrooröen ift mit (Bolt unö fd)on 3U Cebseiten eingegangen ift

in öie Ctoigfeit. Sterbenfönnen ift unö bleibt öie I)öd)ftc n)cisl)eit.

1) Kino, flntf)oI., 42,44,46. 'AQaßavxivos, evlloyri, Hr. 437. flF)nIid) ein

Dolfslteö öer italienifd)en flibanefen: üigo, Raccolta amplissima, 698, unö ein

gricd)ifd)es Dolfslieö aus Kleinafien: darnot) et Hicolaiöes, Tradit. pop. de
l'Asie mineure, 275. 2) Rofen, Bulgarifd)e DoIfsöid)tungen, 214.

3) £übfe, Dolfslieöer öer (5ried)en, 329. tEommafeo, Canti, 111,338.

4) Sef)r finnig oerlegte öer ruf fifd)e Dolfsglaube öie tEotenfefte in öen5rüF)Iing:
tDcnn öie (Eröc in neuer prad)t ergrünt, erfaßt aud) öie tloten öie Sel)nfud)t nad)

5rül)lingsluft unö ITIatenfonne. (Ruffifd)e Reoue, 111,507.)
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(Eine Klagenbe oerfprid)t tljrer toten $d)rDefter, ein ^enfter in bem (BruftgetDÖIbe

3U laffen, bamit öte Sote bes £en3es Halben unb ber üögel 3ubel gematjren !önne.^)

Der IDunfd), nod) im (Tobe flnteilna!)mc an bm ITIitmenfc^en 3U seigen, befeelt

einen poIni[d)en 3üngling;^) oor feinem früfjen Jjinfd)eiben fpridjt er einen

legten IDunfct) aus:

ITIicf) begrabt nid)t borten tDo öte ITtägMetn gcl)en.

Bei öer Kirdjenpforten; tDeröen [ie fid) [agen,

Wo öie IDinbc roeljen, IDanöern fic oorübcr:

tDoItt ins ©rab mid) legen, Sel)t, l|ier liegt ein 3üngling,

fln ben fdjönen tDegen, I)ängt ein Krän3lein brübcr!

Der fterbenbe Seemann bittet imneugried)ifd)en Doüsliebe um ein (5rab an

bes Ufers Ranb, bamit er bort bie Sdjiffer !ommen fetje unb btn Ruf feiner

Kameraben beim £id)ten ber fln!er 3U ocrneljmen nermöd^te.^) Hud) im H^obc

möd)te er no(^ bem tlteere unb feinem Berufe, bie er fo feljr geliebt, natje fein.

Der feinfül)Itgen Hufmerifamfeit gegen bie im ülobe Dorangegangenen ent«

fprid)t aud) bie pietätoolle Betjanblung ber (Bräber im Dolfsliebe. I^ier ift Ijeilige

(Erbe unb roelje bem, ber mutcoillig ober una^tfam auf bie Rutjeftötten üer=

ftorbener tritt unb itjren Sdjlaf ftört!^) Diefer eble3ug ber HaturDÖlfer fönnte

ber Kulturtoelt, bie gan3e 5i^iebl)öfe freoclljaft 3erftört, 3um Dorujurf unb 3um

Dorbilöe bienen.

Dem Optimismus ber Dolfsanfdjauung entfpringt aud) bie bei oielen Dölfern

r>ertretcneflnfid)t, ba^ I^elbcnnidjt fterben, fonbern in Bergen fd)Iafen, jeber3eit

getoärtig, in fdjtoeren (Tagen iI)remDoIfe mitU)et)r unb löaffen, Ro^ unbReifi=

gen bei3uftel)en. DernaiDeHüroIer aus bem Sarntal, ujeldjer 1848 roiffen toollte,

ba^ flnbreas f)ofer gar nid)t in Tltantua erfd)offen töorben fei, fonbern fid) im

tjodjgebirgc üerftedt Ijalte, um ben (Dfterreidjern mit einem getüaltigen £anbfturm

3U Jjilfc 3U eilen, befanb fid) mit biefer Dorfteilung im Banne einer bid}terifd)en

Hnfd)auung, ber faf t alie Haturoölfer fjulbigen.^) Dietrid) oon Bern, König flrtus,

Karl ber (Bro^e, 5riebrid) öer Rotbart, Kaifer Ejeinrid) unb Karl ber 5ünfte rourben

Don ber bid)tenben Dolfspljantafie in einfame 5^1^"^" o^er uni)eimlid)e Berge

üerfe^t, wo fie leben unb ber Huferftct)ung Ijarren. (Es gibt taum ein Dol! ber

(Erbe''), bei bem fid) nid)t Sagen biefer (Bottung nad)U)eifen liefen.

Der Sob ift öer Dolfspoefie feine abfd)redenbe (Erfd)einung ^), ber Knod)en=

mann mit ber flippe fagt it)r nid)t 3U; u)oI)I aber ift ber Sob it)r eine fröl)Iid)e

1) (5ried)ifd)e ^[otcnflage: Cübfe, Dolfsliebcr, 336.

2) Roger, Piesni, Hr. 198 (überf. oon tDcife).

3) PaffotD, Pop. carmina, Hr. 391.

4) (Elliffen, poltjglotte, 1,363 (neugried)if(i)es üolfslicb).

5) 3gna3 üincenß Singer Ic, Sog., ITIärd). u. (Bebr. a.SiroI. 3nnsbru(f 1859. 202.

6) (Eine ergrcifenbc Sage ber tDag an ba(3entralafrila) cr3äl)It Stonlei), Durd)

ben bunüen IDeltteil, 1,376.

7) flusnaljmen, bie auf uralter nationaler Überlieferung berufjen, gibt es, 3. B.

ber Cf|aron (Cljaros) ber (5ried)cn.
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J)oc^3eit, U)ic ein beutfdjcs Solbotenlicb fingt. ^) So üagt bic bulgarifd)e^)

IKutter an ber £eid)e i^res £ieblings:

VOxx ruften uns 3ur ^0(i)3eit

(Beben Md) jo in öie €{)e

3n öic fd)tDar3c faljle (Eröc

Siel) fd)on lommen ^ocf)3citsgäfte.

Der junge Koüo lä^t [terbenb fetner Iltutter fagen:^)

IDir oermätjlen I)ier öen Koifo

IKit öer 3ungfrau Don Sä!tDar3 = (Eröf)eim.

ITJit 6er bleiöEjen flnaftafia.

3m polnifrfjen Dolfslieb ber (Dberfd|Iefier^) fcnbet ein (Ertrinfenber burd)

fein Ro^ ben Seinen nad)rid)t:

Sag nid)t Dater oöer IHutter IDer finb meine J7od)3citsfüI)rer?

Daß ertrunfen id). Krebfe finb's im S^n^

Sag nur Dater, fag nur HTutter Unb mein Bräutdjen falt unb eifig

Dafe icf) \)aV gefreit. tDaffcr ift's im See.

Der ftcrbenbe griect){f(i)e Klepljttje roünfdjt, ba^ feinen Kameraben fein

^ob Derfd)ix)iegen toerbe, er I^abe fid) im fremben £anb oermötjlt, ber tlad)e

Stein fei feine Sd)tDiegermutter, bie fd)U)ar3e (Erbe fei fein IDeib, bie fd)tDar5en

IDürmer (ober 5elfenplatten) feine Sdjtüäger.^) „Bleibe im ^aufe, bleibe bei

beinen (Eltern, meine n^odjter", ruft eine an ber £eid)e flagenbe gried)if^e

HTuttcr. „3d) !ann niä^t, mein Dater, meine geliebte Iltutter, id) !ann nidjt.

3d) I)abe mid) geftern üermäljlt, geftern abenb fpät. Die anbere töelt ift mein

©atte, meine Sdjroiegermutter bas (bxah", tönt es iljr 3urüd.^)

Der junge Konftantinos '), ber feinen bürftenben Brübern aus bem tiefen Brun«

nen IDaffer fd)öpfen roill, ftürst ah. (Er ruft ben Brübern 3u: fie follten feiner

ITtutter melben, ba^ er fid) mit ber Sodjter eines Sauberers oermäljlt Ijabe.

(Ein BXäbdjen, bas w'ibex XO'ükn 3ur (Efje mit einem Surfen ge3rDungen roirb,

toirft bie Blumen, toeId)e itjr fjaupt f(^müdten, in bzn $\n^; „3iet)et I)in", ruft

fie, „if)r Blumen aus meinem Kran3e, 3U meinem Dater unb fagtbenlTteinigen,

ba^ id) mid) oermätjlt Ijabe mit ber Donau, bem ftürmifdjen IDaffer, ba^ fleine

5ifd)e mir als Brautjungfern gebient." Dann fpringt fie in bie Donau unb oer«

fintt. fllfo fingt ein Dolfslieb ber Ufraine.^)

3n einem £ieb ber Hr omunen ^) ((DIi)mpo=^tDaIad)en) forbert ein im Kampfe

(Befallener feine (Befäfjrten auf, feiner Iltutter mit3uteilen, ba^ er fid) Derf)ei«

1) tDoIf,DoIfsIieber aus bem (Egerlanbe, 25.

2) fl. Strauß, Bulgarifd)e Dolfsbidjtungen, 485.

3) Rofen, BuIgarifd)C DoIfsbtd)tungen, 216.

4) Roger, Piesni Ludu Polskiego, 141.

5) PaffotD, Carmina, 118. £übfe, Dolfslteber, 328.

6) marcellus, Chants du peuple en Qrece, 1,398.

7) pafforo, Popularia carmina, Rr. 523.

8) (Et)ob3fo, Les chants hist. de l'Ukraine, 92.

9) IDeiganb, Spradje ber (DIi]mpo = ü3aIad)en, 116.
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ratet Ijabc, bie Steinplatten feien feine SdjtDtegcrmutter, öas fd|tDar3e ö6e(5ra&

feine $xaü.

(Ein altes albancfifdjes Dolfslieb^) auf 6en Hiob eines jungen albanefi»

fd)en Sölbners, bcr jenfeits ber Brüde von Kjabefe fiel, läfet ben Sterbenben

alfo fpreisen:

IDenn bie ITtuttcr nad) mir fragt,

Sagt il)r, id) I)ätte mtd) Dertjciratet;

tDenn fic fragt, toas für eine Braut id) genommen,

Sagt il|r: örei Kugeln in 6te Bruft,

Scd)s in öie Süfeß nnö Hrme.

Der bem tlobe geroeiljte rumänifd)e ^irte^) fenbet burd) fein £ieblings»

fd)af feinen flnge!)örigen bie legten (Brü^e: „oon meiner (Ermorbung aber fage

meinen SdjtDeftern nidjts, fag iljnen nur, ba^ id) mid) üermötjlte mit einer mäd)«

tigen Königin."

„flm 5cuer", fo fingt ein ruffifdjes üolfslicb ^), „auf toeitem 5clbe liegt

ein fterbenber ^elb, iljm 5ur Seite ftel]t fein toaderes Ro^, ungcbulbig ftamp-

fenb." Aus ber töblid)en tüunbe bes Kriegers rinnt ein Blutftrom, unb er fpri^t

3U feinem treuen Pferbe alfo:

Du mein Ro^, mein Ro^, mein getreues Rofe!

ITTcines Sdjidfals braöer ®efäf)rte öu,

(Bei) unö fage an meiner IDitrüc jung,

Da^ id) gefunbcn l\ah eine anöerc Braut;

Daö i!)r ^eiratsgut ift öas tocite 5^10,

Dafe uns I)at oerlobt ein blanfes Sd)rDert,

Unö gebettet l)at ein fd)arfcr Pfeil!

Die Sängerin sroeier Dierßeiler (villotta) aus Denebig^) flagt alfo:

Der £iebftc mein, öer liefe mir jüngft oermclöcn,

3d) foir mid) Dorfcl|n, er rooH' mid) oerlaffcn,

3d) liefe it)m fagen, öafe mein £os id) u)äf)Ie,

Dafe ot)ne if)n öemnäd)ft id) mid) Dermäf)Ic.

tDill mid) ocrmäI)Ien in geroeifjter (Eröe,

(Ein Kreu3 in J)änöen ruf)' id) of)n' BcfdjtDeröc,

3m Kleiö non grüner Seiöc will id) glänsen,

Beöedt mit Blüten unö mit tEotcnfränsen.

So I)at ber ^ob nid)t nur feinen Sd)reden, im (Begenteil, er toirft in ber

üoI!sbid)tung oielfod) oerföijnenb unb ausgleid)enb.

1) 3. (B.Don F)al)n, aibanefifd)c Stuöten, 11,140.

2) Aus öem rumäntfd)cn Don flicjanöri aufge3eid)netcn unö tDaf)rfd)einIid)

aud) bearbeiteten Dolfslieö „ITtiorita". Rumänifd)e Dolfspocfic, öeutfd) x>.XO.

Don Ko^ebue, 6.

3) Überfe^t oon Karoline oon 3acnif(^ bei IDoIff , F)ausfd)a^ öer Dolfspoefie,

Cetp3ig 1846, 318.

4) Somborn, Das oenesianifdje üolfslicö: öie Dillotta, 146.
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U)as auf (Erben suUnredjt getrennt rourbe, bas finbet fi(^ im tlobc in neuer

5orm unb neuem £eben töieber 3ufammen. £iebenbe, benm man bas gemein»

fame (Brab oerroeigert, erftel)en als Bäume ober Blumen, unb töie fie alsIKen»

fdjen einanber sugetan getoefen, fo umfdjiingen fie fid) als Pflan3en unb toollen

nid)t ooneinanber laffen. 3n 3aI)IIofen üoltsliebern aller Hationen feiert biefer

(Bebanfe toieber: bcr tlob Ijat feine ITTadjt über bie £iebe.^)

Had) bem Hbleben getjen bie Seligen in einen grünen oon Blumen buftenbcn

(Barten ein: bies ift eine ber Dolfsbidjtung geläufige Dorfteilung com 3enfeits.^)

Dort in jenem Rofengarten

Sut öer Bräutigam auf mid) warten,

fprid)t tröftenb bie ertrunfenc Braut im beutf d^en Doltsliebe.^) ^err unb Pfleger

ber Blumen ift (Eljriftus, „ber ITTeifter ber Blumen", toie iljn ein ctjrcDÜrbiges

beuifd)»f)oIIänbifd|es DoHsIieb*) finnig nennt; in biefen Blumengarten gc»

leitet er felbft eine 3ungfrau aus eblem Stamme/') Xlai} ber Huffaffung eines

portugiefifd)en Doüsliebes fdjmüden bie Seelen ber teuren ben J^immels»

garten als blül)enbe Rofen.^) Hus biefer Dorfteilung mag fid) rooljl au^ ber

Hame „Rofengarten" für 5nebI]of, ber fid) in ber ITfarf Branbenburg unb aud)

fonfttoo Dorfinbet'), erüären laffen. 3n bes J)immels Parabiefe, in bes „großen

1) Koberftein, 3ur Otcratur, (Befd)i(i}te unb äftl)etif, 31—62, l\at 3uerft öer

Derbreitung öer £r3äl)lung oon Pflansen, öie auf öen (Bräbcrn Oebenöer [priesen,

nadjgefpürt unö öen Stoff im 3ufamment)ang öargcftellt. ReinI)oIö Köt)Icr I)at öie

Seugniffe reidjiid) gemel)rt (tDeimar. 3al)rb., 1,479), unö Ct)ilö f)at in feinen „Eng-
lish and scottish populär ballads", I, 96 ff., 102, II, 489ff. einen tDeitfd)id)tigen Übcr=

blid über öiefen Stoff t)eröffentlid}t. Danadj ift öer (Srunögeöanle, ba'ß öer(Coö feine

IHad)t über öie £iebe Ijat, ausgefprodjen tooröen in öer DoIfsöid)tung öer ©erma«
nen (Dcutfdje, Dänen, HortDeger, Sd)tüeöcn), öer €nglänöer unö Sdjotten, öer

Romanen(5ran30fcn, portugiefen, Katalonier, Rumänen), SIan)en(IDenöen,Ruf»

fen, Sloroencn, Serben), Kelten (Bretonen), öer Ileugriedjen, öer flibanef en, IKa«
gtjaren, Armenier, Kuröen unö flfgl)ancn.

flud) als tEaubenpaar fdjtöingen fid) öie befreiten Seelen £iebenöer in öie £üfte:

Bri3, Cansons, 11,58 (fatalonifdjes Dofslieö). — 3n einem fran3Öfif(i)en Dolfs«

lieöc entflieljt öie Seele aus öcm £eid)nam eines 3U Unred|t (Berid)teten als toei^cr

Sd)metterling: Ulrid), fran3Öfifd)e Dolfslieöer, 24.

2) Böcf el, Deutfdje Dolfslieöer aus ®berl)effen, XVIII. I)auff en, (Bottfd)ee, 152.

3) (Erf=Böf)mc,£ieöerf)ort, 1,385. Krapp, (Döenioälöer Spinnftube, 142. Dil-
mar, l7anöbüd)Iein, 3. Aufl., 141.

4) Böcfel, Deutfdje öolfslieöer aus ®bert)effcn, 107.

5) Die Dolfslieöer oon öer E}immclsbraut im Blumengarten I)at Prof. 3. Bolte
in öer 3eitfd)rif t für öeutfdjes Hltertum, XXXIV, 18ff. unö XXXVI, 95, gefid)tet unö
georönet. Der Stoff ift aud) in üolfslicöern öer Sfanöinaoier befungen tooröen.

6) Braga, Cancioneiro pop., 196,200. Diefe licblidje Dorfteilung Hingt aud)

in einem öeutfdjen Dolfslieöe aus ®berl)effen an: Bödel, Dolfslieöer, 106. Die

Seele öes toten Kinöes fteljt oor (Sott toie eine Rofe im ©arten.

7) 3n5reienrDalöe: Soutane, IDanöcrungen, 11,291. Der tlame finöet fid) aud)

in anöcren öeutfdjen £anöftrid)en. fluf ©rabl)ügeln öer 3glauer öeutfdjen Spradj»



206 Dicr3cl)ntcr flbfdjnitt. Der ©plimismus öer CoIIsöid)tung

üaters (Barten" treffen fid) nad) eftnif(i)em Sang bie auf (Eröen getrennten

£iebespaare un6 leben öort etoig miteinanber.^) flud) im üolfslieöe ber Hro»

munen ift öer I)tmniel öer (Barten (Bottes.^)

3m HTenfd)enIeben roaltet nadi öer (Brunöanf(^auung öer Doüsöidjtung über»

all eine Ijöfjere göttlidje (Bered)tigfeit, üor öer alles Hnredjt nidjt befteljen fann.

Dem öerbred)en folgt öicSüI)ne unfel)lbar: für öen unfd)ulöig geljängten 3üng=

ling muffen 300 il)r Zehen laffcn.^) (Ein Bote öes fjimmels oerljei^t öie Rad)c

(Bottes unö offenbart öie Unfdjulb öes (Berid)teten. So erfdjallte öie IKaf)nung

an (Bottes (Beredjtigfeit feit 3af)rl]unöerten in Deutfd)lanö unö toeit öarüber I)in»

aus in f}oIIanb, Dänemarf unb Sd|tDeben aus bem Dolfslieb oom Sdjlo^

in (bfterreid). ITtan fönnte biefen fd)Iid}ten, ergreifenben üolfsgefang tool)l bas

£}ot)eIieb oon göttlid)er (Bered)tig!eit benennen. So mag es fid) roof)I aud) er»

flären, ba^ biefes £ieb, bas uor Dielen 3al)rl)unberten untoeit ber Rid)tftättc

eines armen Knaben oon mitleibiger Seele 3um erftenmal gefungen roarb, fid) bis

in unfere 3eit Ijinein im Doüsmunbe erl)alten I)at. — HIs ber auf (Brunb er»

logener Husfagen gefangene „gute (Befell" Rumenfattel, ber Siegelfälfdjung

fd)ulbig gefprodjen, 3ur f)inri(^tung gefütjrt roarb, ba

ain blüm tct er abbredjcn, „ift fad), öafe t(f)s l\ab geton,

öie auf öer f)ai5en ftunb, fo fol b' blum Derbrennen fdion,

es finö öie roeifeen gilgen liab i(f)s aber ntt geton,

öie 3tDetf)ennä(i)ten auf gonö: fo fol öie blum bleiben fton."

Der Sd)eiterl)aufen flammte empor, auf bem Rumenfattel ftanb, nod) einmal

beteuerte er feine Unfd)ulb unb rief (Bottes Urteil am jüngften Sage an, er ftredte

fterbenb bietjanb aus, in ber er bie Blume f)ielt, ba erfd)rafen bie falfd)en 3eus

gen unb bereuten, aber es roar 3U fpät. Sie entgingen il)rem oerbienten Sd)i(f»

fal nid)t: einer roarb erftod)en, einer fiel fid) 3u(Eobe, 3roei enbeten am (Balgen,

3toei rourben geräbert, öer fiebente geoierteilt, alle ftarben feines red)ten (Toöcs,

öas I)aben fie Derfd)ulöct an Rumenfattels (Enöe, öer als arm unfd)ulöig Blut ge»

ftorben. HIfo fd)Iie^t öas alte öeutfd)eöoIfsIieö/) 3n einem offenbar neueren

f d)U) ei3er Doüslieöe^) roirö öas (Bottesurteil, öas öer unfd)ulöig 3um 5Iammen»

toö Derurteilte anruft, nod) näl)er er3ät)It: öie reifte ?)anb mit öen Blumen bleibt

unDerfeI)rt, öie Seele öes 2oten tragen örei roeifee Rauhen gen J)immel, inöes

fieben Rappen öie böfen flnfläger ins f)öllifd)e Semx fal)ren. Derfelbc (Bruno»

infcl in ITläfiren lieft man f)äufig öen Sprud): „f)icr in öiefcm Rofengarten, tu idf

auf meine Kinöer ((Eltern ufto.) roarten." 3eitfd)rift öes üereins für Dolfsfunöe, VI, 411.

1) rteus, (Eftnifd)e Dolfslicöer, 163.

2) Sd)Iaöcbad), Stil öer aromunifdien Dolfslieöer, 22.

3) Dcutfdjes toeitDerbrettetes Dolfslieö: (Erf=Böbme, Cieöerljort, 1,205 ff.

tDittftocf, Sagen unö £ieöcr aus öcm Ilöfner (Belänöe, 44,45. Ilieöerlänöifrf)

bei Dan Dut)fe, Het nederl. lied, 1,113. F,offmann non SaHersIeben, Iticöer»

Iänöifcf)e Dolfslieöer, 84 ff.

4) Utjlanö, Dolfslieöer, Hr. 127. €rf=Böf)me, £ieöerf)ort, 1,201 ff.

5) (Erf=Bö^me, £ieöerl)ort, 1,203. Nobler, Sd)tDci3crifdie Dolfslieöer, 1,104.
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gcbonfc: öafe 5er t^immcl fclbft biird) ein XDunber Partei für einen üerurteilten

net)me, liegt aud) bem 6eutfd)en Dolfsliebe nomHanntjäufer^) 3ugrunöe. Der

bürre Stab bes papftes ergrünt, (Bott felbft gibt baburd) !unb, ba^ er bem Sünbcr

Der3iel)en }:iahQ. Diefes Stabrounber feiert in Sagen unb £egenbe n [eljr oft rüieber,

ein Beroeis bafür, roie tief ber (Blauben an bie göttlid^e (Bered)tigfeit, bie bem

Reuigen öergibt, in ben Ejersen ber Dötfer tourselt. Diefe fd)Iid]ten tTaturmenfd)en

[teilten doH Dertrauen iljre Sadie: (Bott anljeim, unb fanben |ie iljr Redjt auf

bief er (Erbe nid)t, fo luben fie ben S(i)ulbigen oor (Bottes Rid)terftuI)I, unb

3ur beftimmten 5nft ftarben bie Sdjulbigen bes jäljen (Eobes. So folgen ber un»

fdjulbig abgefd)Iad)teten (Battin bes (Brafen HIarcos itjre Peiniger unb ITlörbcr

fdjnell ins 3enfeits nad). Die fpanifdjeRomanse^), tocId)e bas £os biefes fd)önen

unb unglüdlidjen IDeibes befingt, fdjiiefet: „fllle, bie an itjrem tlobe fdjulb roaren,

ftarben, toie bie(Bräfin es Dorausgefagt I)atte, innertjalb 30 Qiagen, nadjsroölf

Sagen ftarb bie 3nfantin, nad) 25 Sagen ber König unb ber (Braf am brei^igften

Sage, fie mußten Red)enfd)aft ablegen oor (Bottes Rid)terftut)I." Der Böfetoidjt

entget)t feiner Strafe nid)t. tDenn il)n bas irbifd)e (Beridjt ni^t trifft,

(Botterreid)tit)nbennod). Huf benlOeIIenfd)aufeIteinSd)iff; ba plö^Iid) Ijält

es inne unb toill nid)t metjr com pia^e. Allen Bemül)ungen 3um Sro^c toanft

unb a)e{d)t bas 5al)r3eug nid)t. Had) altem Sd)ifferglauben mu^ ein Derbredjer

an Borb fein, ben bas IDaffer nid)t me!)r toeiter tragen röill, besljalb toürfeln

bie Seeleute, tuer ber ITIiffetäter fei. Das £os fällt auf bm Sd)ulbigen, unb erft

als er über Borb gefdjieubert roar, beioegte fid) bas Sdjiff toieber unb roarb

gerettet. (Bottes ^anb traf b^n t)crbred)er auf bem RTeere, roo er fi(^ fid)er unb

uner!annt toäljnte. So roeit ein bäntfd)es Dolfslieb^), bem man gro^3Ügige

Seelenfd)ilberung nad)rül)men mu^.

Da^ unred)t ertoorbcnes (But bem Befi^er feine Ruije im (Brabc

gönnt, baoon ersäljlt ber Dolfsmunb allentljalben. (Einen großartigen flusbrud

!)at biefe Dolfsauffaffung in ber bänifd)en Dolfsballabe non ÜTorten üon

1) (Erf»BöI|me, £icöerl)ort, I,39ff. Dilmar, I}anöbüd)Iein, 3. Aufl., Vlllff.

StDci nic6erlänötf(f)e tEcftc bei oanDupfc, Het nederl, lied, 1,20. Splitter unö Refte

öes alten £teöes I)abcn fid) u.a. in öer Sditoeis (tEobIcr, $d)toet3cr Dolfslteöcr, I,

102,11,159), in Stciermarf(Scf)Io ff ar,DoIfslieöer, 351) unö in {Eir Ol (Sd)Io ff ar,

ebenöa, 434) bis auf unfcre 2age erl)alten. €inigc oerborgenc Sd)önt)citen öer €ann»
bäuferlieöer feien I)ier fürs ücrmerft: 1. tEannI)äufer 3tef)t doH 5rcuöigtett in öer l7off=

nung auf (Erlöfung in Rom ein (Uljlanö, üolfslicöer, 763); 2. flis er, Dom Papfte
oerbannt, öie l)etltge Staöt ocrläfet, begegnet tljm ITtaria, er bitctt rocg, öenn als

öeröamntter öarf er öie I^eilige nid)t grüben (U f) I a n ö , tbtnba, 772) ; 3. tE a n n I) ä u
f
e r s

le^ter Blid auf öie ladjcnöc tDelt, efje er töicöer in öie f}öf)Ic öes üenusbergcs tritt

(UF)Ianö, ebenöa, 769).

2) tüolf =l70fmann, Primavera y flor de romances, 11,123.

3) Kriftenfcn, Jydske Folkeviser og Toner, 16,17. Dom fd)U)eöi[d)en Dolfs:-

Iteöe gibt es eine fürsere unö eine längere Saffung, le^terc fommt öem ©runögeöanfen
öesOcöes näljcr, beiöc finöübcrfc^tt)onntof|nifc, üolfslieöcr öcrSdjroeöcn, I,26ff.
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üogelfang^) gcfunben : ber reidje fjerr llXortcn ftirbt plö^Iid), finbet \eboi\, tro^=

bem er Sc^enfungen an bas Klofter gemadjt Ijatte, feine Rul)e in ber (Erbe, er reitet

gefpenftifd) um ITtittcrna(^t einiger.

Sd)tDar3 mar fein f^abidjt,

Scf)tDar3 war fein f^unö,

Sd)rDar3 roarcn öie Diener all,

Die il)m folgten im IDalöesgrunb.

(Ein mutiger tUann fpridjt bm (Beift an unb erfäljrt, ba'Q ber (Tote 3toet IDaifen

um ein Hderlein betrogen Ijabe, unb ba'Q feine Seele erft bann iljre Rulje er=

lange, roenn bie ergaunerte £iegenfd)aft ben red)tmä^igen (Eigentümern 3urü(f=

erftattet fei. Dies gefd)iel)t, unb in Icudjtenbem IDei^ ftratjlt Fjerrn IKortens (5c«

ftalt nebft Ro^ — er ift erlöft unb gefjt 3um emigen ^rieben ein. So trium«

p^iertaud)I)ierbasRe(^t!SeIbftunmünbigeKinberIäfetbieöoI!sbid)tungfpred)en,

fobalb ein grauftges Derbred)en Derl)ütet unb ber (Eäter entlaröt tücrben foll.

3n ber italicnifdjen-) üoüsromanse Don ber falfd)en $xau bes £ombarben,

bie um itjrcs oerrudjten Butjlen roillen bem oon ber 3a9b t)cimfel)renben (Be»

ma!)I b^n giftgefüllten Bed|er rcid)t, ujarnt bas Kinb in ber IDiege, bem ein

IDunber bie 3unge löft, ben arglofen (Satten oor bem Sran!c, btn er burftig

an bie £ippen fe^t, rettet baburd) fein Zehen unb fül)rt bie Beftrafung ber tUörbcrin

Ijerbei. Das gleidje IDunber com fpredjenben Kinb^) ocrfünbet in einer portu»

gtcfifdjen üoIfsroman3e com (Brafen 3anno bie Rettung ber unf^ulbig bem

Sobe getDeil}ten 3nfantin burd) ben plö^lid)en iät)en tlob iljrer Derfolgerin.^)

Die rud)Iofe breifadjeKinbesmörberin ereilt beim ^od)3eitsfd)maufe iljr oerbienter

£ot)n. Die Stimme ifjres im Baum oerftedten Kinbes enttarnt bie ^er3lofe tUutter,

1) tOarrcns, Dänifd)e öolfsliebcr öer üorseit, 180. (Ein fd)tDcöifd)er ^[eft, etroas

lüdcnl)Qft, ftel)t bciflrtDibsfon, Svenska Fornsänger, 11, 106. Dem (Brunbgeöan!en

nad) üertoanöt ift ein bretonifdjes Dolfslieö: Cu3el, Qwerziou, 1,69.

2) üon picmont bis in öie Romagna oerbreilet: ITigra, Canti pop. del

Piemonte, Iff.; Rigl)i, Canti pop. Veronesi, 37; Serraro, Canti pop. Monferrini,

1 , besfelben Canti pop. di Ferrara, 83 ; B c r n o n i , Canti pop. Veneziani, V, 1 ; tD i ö t e r

»

rOolf, üolfslieöer aus Denetien, 303; 3dc, Canti pop. Istriani, 328; (Biananörea,

Canti pop. Marchig-iani, 273; ©tannini, Canti pop. della Montagna Lucchese,

235;Pergoli, Canti pop. Romagnoli, 3 (£iteratur, S. 4) austEosfana im Archivio

per lo studio delle tradiz. pop., 11,505, aus Öenflbru33en, cbenöa 1,84, aus Rom:

Sabatini, Canti pop. Romani, 10 (2 Qiejte). Die Romanse Don öer „donna Lom-

barda" ift ein ITIeifterujerf , ein tErauerfpicl oon gewaltiger Kraft, flljnlid) ift ein

fran3Öfifd}es Dolfslieb: Rollanb, Recueil, III, 10.

3) Das IDunber com fpred)enben Säugling fül)rt in einem Dolfslieb berprooence

öie Beftrafung eines (Battcnmörbers unb feiner lTtitfd)ulbigen I)erbei. fl r b a u b , Chants

pop. de la Provence, 11,71. (Es entljüllt einen RTorö im Dolfslieö ber Bretagne:

£u3cl, Qwerziou, II, 357.

4) l7arbung,Romanceiroportuguez, 1,145 ff. fltmeiba(Barrett, Romanceiro,

11,54. 3n einem fatalonifdien Dolfslieöc oerliütet ein fpredjenöes Kino öie (Er«

moröung feiner lUutter. Bri3, Cansons, 11, 222.
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unb ber ticufel, bem fie oerfallen, fäl)rt mit iljr burd) bie £üftc baoon. flifo

€in beutfd)csüoI!sIieb.^) Das fofette junge XDeib, bas leidjten I)er3ens bie (Ereuc

bridjt, I)oIt Satan bei ber f}od)3eit unb serrei^t fie.^)

Den (Bcred)ten unb 3U Unred)t Derfolgten ift (Bott als Retter natje: roie oft

üariiert bie üolfsbidjtung biefen (Bebauten ! (Eine üerfolgte 3ungtrau entrinnt

tt)ren Peinigern nur baburd), ba^ (Bott fie in einen Dogel oertDanbcIt. Itun fliegt

fie baoon unb ift gerettet. (Ein fransöfifdjes^) unbeinbuIgarifc^es'^)üoI!s=

lieb befingen übereinftimmenb ein foId)es XDunber. Unfd)ulbige fterben felbft am
(Balgen nid)t: ein tDunber I)ält fie am Z^htn. (Eine röeitoerbreitete £egenbe, bie

fid) bis tief ins IKittelalter surüdoerfeigen lä^t^), beridjtet oon einem tDall^

fatjrer nad) St.3afob oon dompoftella, ber, fälfd)lid) bes Diebftatjis be3id)tigt

unb get)ängt, nid)t fterben fonnte, ba (Engel unb J^eilige it)n aufred)tf)ieltcn. So

!am bie Unfd)ulb bes pilgcrs ans £id)t. £ieber ) unb (Bemälbe feierten biefes

tDunber. 3n Katalonien^) fingt man nod) ein Dolfslieb oon biefer rDunber=

baren Rettung. 3n Deutfdjianb aber I)at bie alte ITtär einen jungen Sdjö^Iing

getrieben, bas £ieb oon ber Rettung ber unfd)ulbig als Kinbesmörberin geridjteten

TITagb 3U 5tanffurt an bem Hör. Haiü anttoortet bie Icbenbig am i)od)gerid|t

Sdjtoebenbc auf bie $xaQe nad) iljrer Sd)ulb:

(Ei iä} Ijabc ntd)ts oerfdjulbet,

Darum bin id) nod) md)t tot.*)

Diefe toenigcn IDorte entljalten bm Kern ber 3ugrunbe liegenbcn tieffinnigen

Red)tsanfd)auung: ber Unfd)ulbige ftirbt nidjt, cl)e feine Unfc^ulb erfannt ift.

(Eine t)öd|ft tounberbarc Übereinftimmung mit ber Zeqenbe com 3a!obsbruber

3eigt eine ruffifd)e Bi)line.^) Diefes ruffifdje Dolfslieb fdjilbert, mie Sürftin

(Euprajie oon Kiero, um fid) an einem Pilger, ber i!)rc (Bunft Derf(^mäl)tc, 3U

rädjen, bemfelben einen golbenen Bed}er in bie tEafd)e fteden lä^t. Bei ber Durd)«

1) €rf = Böt)mc, £icöert)ort, 1,632. n)unöcrt|orn, I)gg. oon (Ereceltus unö

Birlingcr, II, 292. 2) Dtfd). Dolfsl. a. Ejeffcn :Kün3eI = SoIöan, (Brofefjsgt. Ejeffcn, 709.

3) flmperc, Instructions relatives aux poesies pop. de la France, 14.

4) Rofen, Bulgarifdjc Dolfsbidjtungßn, 141.

5) flusfül)rlid)c lladjtDcifc über ötefc Cegenöe: Bödcl, Deutfd)e Oolfslteöer aus

(Dbcrl)effcn, Vlllff. Das tDunöer oon öcn gebratenen Ejül)nern, bas öte Unfd)ulö öes

3afobsbruöcrs an öen €ag bradjtc, foll fid) in San Doming-o de la Calzada, einer

öer älteften Raftftättcn ber 3afobs[tra6e, ereignet l)aben, wo man ben pilgern nod)

lange bie Stätte seigte: E} ab I er. Das tDaIIfaI)rtsbud) bes EjecmannusKümg oon Dad),

70. (Eaefartus, ITlönd) im Klofter f^eifterbad), erjäf)!! Don biefcm tDunber

bereits im 13.3afirl)unbert in feinen dialogi miraculorum, ed. Strange, 1,49, II, 130.

6) 3. B. ein nieberlänbtfd)cs im flnttoerpener Ctcbcrbud), I)gg. Don

£)offmann oon SoUcrsIebcn, 21; etntDenbtfd)cs:^aupt.Sd)maIer, Dolfsltcber ber

TDenben, 1,285; ein fran3Öftfd)es: Sinf, Das TDeib imfran3Öfifd)cnDol!sIicbc, 115.

7) ITlilä i)5ontanaIs, Romancerillo catalan, 36. Bris, Cansons de la terra,

1,71. 8) Bödcl, Dolfslicber aus (Dberl)cffcn , 1,2. £tt. S. 107.

9) Don Rcinljolbt, (Befd)id)tc ber rufftfd)en Citeratur, 73. ütittcilungen ber

fd)Icfifd)en (BefcIIfdjoft für Doltsfunbe, {^eft XIV, 44.

Bötfei, pjtjdiologie ber Dolfsöidjtung. 2. flufl. 14
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|u(i)ung toirb ber angcbIid)eDiebftat)I entbcrft unb ber ocrbädjtigc Pilger leben»

big begraben. Auf ber Rüdffeljr finben il)n feine IHitpilger nod) in ber (Brube

am £eben, über3eugen fid) oon feiner Unfdjulb unb ne!)men iljn toieber als Hn»

füfjrer in itjrc lUitte.^) I^ans, ber $d)reiber, — fo ersäljlt eine fd)on im 1 6. 3at}r=

Ijunbert nad)tDeisbare bänifdje Dolfsbollabe ^) — roirb gepngt auf bie fln=

Seige eines Kläffers I)in. Da fommen nom {}immel 3tDei £id)ter Ijerab unb bleiben

über bem (Balgen fteljen. Der König felbft erblirft bies tDunbcr unb läfet ben

fd)ulbigen Kläffer I)ängen; auf beffen (Balgen fe^en fid) 3U)ei Raben (tleufel),

fjans Sdjreiber aber toirb mit (Et)ren beftattet.

Die £eid)en, benen 3U ltnred)t bie Rul)e in getöeiljter (Erbe oerfagt toarb,

fönnen nid)t üerroefen. (Braf S^i^^tid), ben fie als Dermeintlid)en lUörber im

trtoofe oerfen!ten, blül)t nod) in Rofen, als fie iljn ausgruben, um il)n 3U feiner

Braut 3U betten. (Deutfd)es Dolfslieb.)^)

Dem IKörber folgt ber (Beift bes (Ermorbeten toie ein Sdjatten. (Er tann it)m

nidjt entflietjen. 3n 3aI)Ireid)en Dolfsliteraturen finbet fid) bas inärd)en üom

fingenben Knod)cn^) oerbreitet. €s gibt ben (Bebauten töicber, ba^ bie (Bebeinc

eines (Ermorbeten burd) il)re Söne ben HTörber oerraten. Hud) bie DoIfsbid)tung

I)at biefe tieffinnige 3bee oon ber enblid)en fll)nbung aller IKiffetaten in gro^=

artiger IDeife 3um Husbrud gebrad)t. Der (Beift bes (Ermorbeten fud)t ben Der^

bred)er unb finbet il)n gerabe im Hugenblid feines I)öd)ften (Blüdes.

(Eine bänifd)c Dolfsballabe^) öariiert biefen (Brunbgebanfen alfo: eine

ältere $d)toeftcr ftö^t aus Heib unb (Eiferfud)t il)re I)übfd)e, oielumfreite jüngere

$d)tt)efter ins RTeer, voo biefe ertrinft. Sroei Spielleute oerfertigen aus bem

langen (BoIbt)aar ber com Hteere ausgefpülten £eid)e Saiten für il)re 3nftru»

mente, unb biefe üingenben Saiten offenbaren beim DermäI)Iungsfeft ben grä^«

Iid)en Rtorb. 3nt)altlid) ftet)en biefer Ballabe fef)r nal)e ein fd)ottifd)»eng«

Iifd)es''), ein islänbifd)es '), färöifd)es**) unb noro)egifd)es'') unb ein

1) fln öic £cgen6c oom 3öfo6sbruöer erinnert ein öolfslicö öcr Bretagne:
einen ilnfdjulötgen rül)rt öieSIßm"»« 6cs Sd)eiterl)aufcns ni(J)t an, am (Balgen !)ängen6

irirö er oon öer 3ungfrau ITTaria eniporgci)aIten unb fo gerettet. £u3el, Gwerziou,

11,505. äl)nlid)e Huffaffung, cbenöa, I, 211, 221, 227, 233.

2) Kriftcnfen, Gamle jydske Folkeviser, 215.

3) Don (BoetI)e aufgc3ei(i)net: (BoetI)es tDerfc (tDcimarer Ausgabe XXXVIII,

251). Böljmc, aitö. Oeöerbud), 168.

4) RetnI)olö KöI}Ier, Huffä^c 79ff., ba^u (11)110, Ballads, 1, 119.

5) (Brunötoig, II, 507ff. Kriftenfen, Jydske Folkeviser og Toner, 253.

6) Bud)an , Ancient ballads, II, 124. 3^^ißfon, Ballads, I, 48. SI)arpc,
Bailad book, 1,31. Cljilö, English and scoUish pop. ballads, 1,126; 494 (3uf. 25

Dorianten). tDalter Scott, Minstrelsy, 111,289. Hrjtoun, Ballads of Scotland,

1,194. Überf. oon a:alDi, (Etjaralt., 532.

7) Hörpu Kvaeöibet (Brunötoig unö Sigurbsfon Islenzk fornkvae&i, I,85ff.

8) (Ebcnöa, 1,86. lUolinife, 1,194.

9) £an6ftaö, Norske Folkeviser, tir. 53. t}ans Rofe, Norske Viser og Stev,

3. aufl., IHff. ITIoe, Samlede Skrifter, II,118ff.
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fd)U)c6ifd)es^) üolfslicb. flilc 6urd)3iel)t ber gemcinfame (loenn aud) md)t offen

ausgcfprod)ene) (Brunbgeban!c, ba^ jcbe Sdjonbtat, oud) roenn 3eugen nid)t Dor=

Ijanbcn finb, biird) Ijöljere lUädjtc gefütjnt toerbe. IDo menfd)Iid)e Kraft ocrfagt,

iia [e^t bie DoIfsbid)tung unbebcnflid) baslDalten bes löunberbaren ein, um
ber göttlidjen (Bercdjtigfeit 3ur (Beltung 3U üerljelfen: ba^ eine (Bemorbete als

Baum ujieber auferftet)t, ba^ aus biefem Baume, einer Birfe, eine fjarfe ge«

fdjni^t toirb, er3äf)It ein Dolfslieb ber (Eften. Beim (Erüingcn ber tjarfc coeinen

bie 3ungfrauen, I)ärmen fid) bie Bräute.^)

3m neugried)i[d)en Dolfslieb färbt bas Blut ber oom S^iffer ins TlTeer

gecDorfenen 3ungfrau bas gan3e IDaffer, bie $\\ä\e unb Sd)iffc, unb fo töir

feine Untat funb.^) „IDo ein Q[röpfd)en Blut ber ermorbeten 3ungfrau Ijinfpringt,

ba fi^t ein dngel," fagt ein beutfdjcs Dolfslieb/) Das Blut fdjreit nadjRadje,

es ift bies ein (Blaube bes IKittelalters, ber im Baf)rred|t gefe^Iid) anerfannte

(Beltung genofe unb Derein3elt aud) in ber Dolfsbidjtung erfd)eint.

Die böfe Hat finbet ifjrc Süf)ne, bas (Betoiffen lä^t bem5reDler feine Rufje.

(Braufig , aber bidjterifd) oon f)oI)er Sd)ön!)eit ift biefer (Brunbgebanfe bargcftcllt

in bem bulgarifd)en Dolfsliebe^) oon 3ung«Dragana, ber Branbftifterin

:

„Q) (Sana, (bana, junge Dragano, 3f)r Sd)retcn I}ob fid) in öcn blauen I^im»

Betdjte, (bana, öeine tloöfünöen!" mel

„® guter priefter, was foll id) gcfteljen? Itun leg mir eine Bufee auf, tjeil'ger

3d) legte S^ucr an neun Stallungen, Bifdjof."

neun Stallungen doII ITIauItterc — „IDte öu öie anbern brannteft, junge Dra«

Die Ställe brannten, bie tEicre brannten, gana,

3I)r Sd^reien fdjallte bis 3um f^tmmelsblau. Derbrenne felbft bid)!" — —
3d) legte 5«ucr an neun Ejürben, Die junge Dragana flieljt in bie (Etnfamfett,

Heun £}ürben mit jungen i}irten, Sie fdjtoimmt in Qiränen, rafft bas £}ol3

Die Würben brannten, bie Sd)afe blöften, 3ufammen,
Die £ömmer unb I^irtcn ^at bas 5cuer cer« Rafft I}ol3 unb fpeidjert es 3umJ)ol3ftoö auf,

3el)rt, (Entflammt ein 5cuer mödjtig lobcrnb bann,

3d) legte 5«uer an neun (Bottesl)äufer, Belreu3t fid) brauf unb fpringt

Die Ktrd)en flammten, tDO bie priefler fangen, hinein ins 5cncr, Bu^e brtn 3U tun.

nid)t immer finbet bas belaftete (Beroiffen eine fo fd)aurige Süi}m. Unenb»

id) feiner unb bid)terifd) tiefer löft bas Problem bes räd)enbcn (Beröiffens ein

bönifdjes, aud) in (Englanb unb $d)ottIanb^) gefungenes Dolfslieb '): ber

graufamen lUutter erfd)einen bie gcmorbeten Kinber, nad) 3a^ten fteigen fie

aus bem (Brabe unb befud)en iijre ITIuiter. HIs biefe if)re Kleinen erfennt, er»

fafet if)r Jjer3 Reue unb Sefjnfudjt, bas HTuttergefüf)! ertöad)t in ifjr, unb fie

1) IDigftröm, Skänskavisor, 4. ITIoIjnife, DoUsliebcr ber Sd)n)eben, I, 20, 23.

2) Heus, (Eftnifd)e DolfsUeber, 56ff. 3) tEommafco, Canti, 111,512.

4) lDunberl)orn, l)gg. oon (Ereceltus unb Birlinger, 11,299.

5) Do3on, Chanson pop. bulgares, 282.

6) (Et)ilb, English and scottish ballads, I, 220 ff. Bud)an, Ancient ballads,

11, 208, 211. 7) Kriftenfcn, Jydske Folkeviser og Toner, 329.

14*
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mö^tc i!)r eigen Blut md)t mel)r von fid) laffen. Doc^ umfonft ift iljr £o(fen

unb tDerben, umfonft i^re Seelenqual, bie Untat I)eif(^t i!)re Dergeltung: bie

Kinber muffen 3urü(f in ben J^immel, fie aber, bie IKutter, geijört unrettbar ber

^ölle. 3n biefcr Dolfsballabe 3eigt fid} unenblid) feine pft)d)oIogifd)e 3eidjnung,

namentlid) barin, ba^ bie Strafe gans in bas 3nnenleben ber Htörberin ocr=

legt ift. Dies ift bie bi(^terifd) DoIIenbetfte Befjanblung bes in ber lOeltliteratur

(unb aud) in ber DoI!sbid)tung) fo fjäufigen Kinbesmörberinmotios.^)

Die Unfd)ulb ber Soten offenbart eine I)ö!jere (Bered)tigfeit baburc^, ba^

auf iljrcm (Brabe Blumen, namentlid) £ilien, tDad)fen, roeldje 3nfd)riften tragen.

So im beutfd)en Dolfslieb aus Böljmen-"): auf bem (Brab bes fdjulblos als

XTTörber auf ber Dieljroeibe Derfd)arrten Bräutigams u)ad)fen brei £ilien:

Darinnen ftanöen oiel Budjftaben:

ITTan foll tF)n toieöer ausgraben,

ITtan foll tl)n legen 3U feiner Braut,

3u feiner Braut in bas (Bottesljaus.

Hud) offenbaren bie (Brabesblumen, ba^ bie Derftorbenen iljre Sünben gcfütjnt

unb bie eiDige Seligfeit gefunben Ijaben:

4s bauertc faum örei öicrteljalfr.

Da roudjs eine Cilic auf i!)rem (Brab.

Unö unter ber £ilte ftunö gcfdjrieben,

Sic roären alle beiöe bei (bott geblieben/)

Don foli^en 3eid)en unbtDunbern beridjtet aud) ein bulgarif(^es^) Dolfslieb:

aus ber Hfdje einer unfdjulbig Derbrannten erftanb eine roeifee Kirdje, toäfjrenb

aus benÜberrcften ber Sd)ulbigen fd]n)ar3CsBIut rinnt, Bud)ftaben auf(Brabes.

blumen entijüllen oerborgene Sdjanbtat: aus ben (Bebeinen eines Don ber Stief=

mutter Derfd)ad)erten Ijingcmorbctcn Kinbes roadjfen £ilien, Sinnbilber ber Hn*

d)ulb, eine Sd)rift auf iljren Blättern gibt bas Dcrbredjen aller IDelt funb.^)

Hud) !)ier erbliden toir roieber bas IDalten Ijöfjcrer göttlidjer (Berechtig»

feit im inenfd)enleben.

IDie (Bcredjtigfeitber (Brunbgebanfe ber DoIfsbid)tung ift, fo bel)errf(^t

bie Hdjtung oor ber el)rlid)en Hrbeit il)r Urteil über bie u)irtfd)aftlid)en

Derf)ältniffe. So befunbet bie DoIfsbid)tung gcfunbes fosiales (Empfinben, jene

I)oI)e U)ertfd)ä^ung, jenen Stol3 auf bie Hrbeit, bem ein altes Bergmanns»
lieb folgenben Husbrud oerleitjt:

1) nian brau(f)t öiefe üolfsballabe nur neben Sd)iIIers Ktnöcsmorbcrin 3U f)alten,

um öen grellen flbftanö öer Doüsbidjtung Don ber Kunftöid)tung 3U crfennen.

2) I}rufd)fa«tEoifd)er, Deulfdje üolfslieber aus Böljmen, 102. Ogl. tDunber=
I)orn, I)gg. oon (Erecelius unö Birltnger, II, 261, 262.

3) Parifius, Deutfdje üolfslieber, I, 37; ä^nlid) cbenöa 35, unb £jrufd|fa«

Q:otfd)er, Dolfslteöer, 109.

4) Do3on, Chansons pop. bulgares, 259.

5) nteberlänbifd|cs Dolfslieb bei oan Dutjfc, Het oude nederlandsche

lied, I, 221, 222.
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Der König, öer fönnte leine Krone nidjt tragen,

XDenns feine Bergleut' tüär'n — —
ITIan fönnte ntd)t 3ieren,

Keine Ritterfd)aft fütjren,

tDenn's feine Bergleut' toär'n.

©lüdauf! CS fommt alles com Bergmann f)er.')

Den gleidjen (Beöanfcn gibt ein fran3Öfifd)est)oIfsIteb „oom armen Arbeiter"

in treffenber Kurse roteber. (Etwas oom Selbftbemu^tfcin ber fdjtDieligen $au[t,

bie für btc (Befamtljcit Oerte fd)af|t, fprid)t aus biefcm augenf(^cinlid) von

fd)Iid)tcm Hrbeiterfreife juerft gefangenen £iebe: „(Es gibt feinen König, feinen

Surften," fjetfet es ba, „feinen priefter, feinen dbelmann, ber leben fönnte oljne

ben $M^ com armen Hrbeitsmann." ^) (Einer oom eljrfamen bcutf djen 3immer.

mannsgetoerbe fingt feinem Berufe folgenbes 3um £obe:

Kein Katfer, König, Surft,

(Er mag fein, toer er ift.

Uns 3immerleut' fann mciöcn

Bei Kriegs» un6 Sneöensßeiten;

Kein (Braf, fein (Eöelmann,

Der uns entbelircn fann.*)

Berechtigter Stanbesftols fprid)t aus biefen Seilen. IDo foldjer (Beift im
Arbeiter cooljnt, ba ift aud) tDofjIftanb unb Sufriebenfjeit im Zanbe.

Das Dolfslieb fafet bie fojtaleSrage an tljremKernpunft: berHrmut. Dicfc

3U befämpfen ift nadi ber Huffaffung ber öolfsfängcr (bie fid) mit ber bes ITtittcI»

alters bedt) Pflidjt ber Bemittelten. Reid)tum oerpflidjtet 3um IDoIjItun, 3ur

„tnilbe", 3ur offenen Jjanb gegen Bebürftige. Desljalb ftraft (Sott btn fargen

Reid)en, unb er toirb bes tleufels Beute. 3rbifd)e unb eu)ige Strafen Ijarren bes

f7artf)er3igen. Darum toirb bas Dolfslicb nidjt mübe, immer toieber ben Ruf 3U

ertjeben: Reid)e, gebt bm Hrmen Brot!"^) Die Armen finb bem Dolfslieb nid)t

blofe „(Enterbte", fie finb (Begenftanb bes ITIitleibs, ja fogar ber Dercfjrung, benn

fo fingt ein fransöfifdjes Oolfslieb fefjr finnig, C^riftus felbft ging unb get)t

nod) als Armer oerfleibet Almofen Ijeifd|enb oor bie (Euren ber ITTenf(^en'')

1) Reinf). Köf|Ier, flite Bergmannslieöcr, 6, 7.

2) Dies £ieö, aufgeseidjnet in Delat) unö 5ore3, ftef)t in öer 3citfd)rift „1116 lu-

finc", 1878, 460. Bei Q;ierfot, Hist. de la chanson pop. en France, 155, fd)lte&t

bicfcs £icö, roic folgt:

II n'est ni roi, ni prince,

Ni duc, ni seigneur,

Qui n' vive de la peine

Du pauvre laboureur.

3) Ditfurtf), Sränfifdie Dolfslieöcr, II, 252.

4) (Erf»Böf)me,£ic6erI)ort, 1,624 (öeutfd)); £u3cl, Gwerziou, 1, 85 (bretonifdj).

5) dfjampfleurt), Chansons popul. 5. IDeitere fluf3eid)nungen unö fritifdjcr

tEejt bei Doncieuj, romancero pop., 366 ff. €in fatalanifdjes Dolfslieö f|at öen
(Beöanfcn, ba% öen flrmcn öas paraöies gei)öre, fd)ön ausgefüi|rt: Brt3, Cansons,
II, 239.
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S^rotfc, unoerföt)nli(^e Klaffcngegcnfä^c !ennt bas £ie6 6er H a t u r o ö 1 1 c r nid)t,

biefc unfcligc Serflüftung I)at erft 6ie Kultur gcfdjaffen.

Die HaturDÖÜcr finb bcfd)cibcncr in iljrcn Hnfprüd)cn, aber gcrabe besljalb

frot)cr unb glüdlidjcr als bie Kulturmenfd)cn. Sic begnügen fid), unb tücnn nid)t

ölIcs nad} iljrcm (Butbün!cn geljt, fo üerstoeifeln fie md)t glcic^, fonbern benUn

roie jenes bcutfd^c Dolfslieb:*)

©Ott nSIjrt fo mand)cn Dogel in öer £uft,

(Er tDtrö uns au^ crnäfjrcn.

Huf (Bott bauen bie Armen felfenfeft unb toerbcn babei nid)t 3ufd)anben, Die

I)artt)er3ige retd)e Sd)tr)efter oerroeigcrt iljrcr armen S^coefter Brot für fie unb

iljre Kinber, bie aber üerstoeifclt best)alb nid)t:

©Ott I)at uns I)eut gcfpeifct,

(Er fpetft uns morgen au(f),^)

(Ein anbercs beutfdjes üolfslicb cerlei^t biefem (Blauben folgenben I)errlid)en

flusbrud^):

Der £)immct fdjü^ct all ötc Seinen,

(Er läffet fie nid)t lange meinen,

(Er labet fie mit IDein unö Brot.")

Die lDo!)Itätigfeit 5Ctgt bas Dolfslieb im fdjönften £id)te. 5ürftlid)e perfo=

nen oermadjen cor iljrem ^infd)eiben iljre Reidjtümer ben Armen unb Bebürf«

tigen, fo Hmelia aus eblem (Befd|Ied)t, bie einem fatalanifdjen Dolfsliebe 3U=

folge brei itjrer $d)Iöffer b^n Armen fcf)cnft.^) Als ber eble £jerr Don lDei^en=

bürg Dor feinem tragifdjen (Enbe burd) IKörberI)anb feinen legten IDillen funb=

gibt, ba beftimmt er u. a. auf bie S^o.Q^, ö)em er fein (But Dermale:

36) bcfetil's öen armen Ceuten,

Die Rcidjen I)aben fd)on genug.*')

Den Unbarmljersigcn, ber bin Armen bas Brot üerrceigert, trifft (Bottes 3orn,

üoll Reue crftid)t er fid) felbft, ober ber tEeufel tjolt iljn, toic bie geisige Sdjtoefter,

öcr Qleufel fam gegangen

unö fafetc fie bei öer f}anö.')

Darum matjnt bas beutfdjcDoIfsIieb: „tüer bes Körnleins I)at, ber teil' ben Armen

aud) töas mit, ba^ fie md)t Ejungers fterben." ^) Aud) Ijier fpüren toir toieber bas

IDel)en jenes cootjitätigen (Beiftcs, ber bie Dolfsbidjtung 3um guten (Benins ber

Pölfer gemad)t ^at, ber fie tröftete unb in trüben ^agen aufridjtete. Rei(^tum

1) Don (Boct^e nieöergefd)rteben: ®octf)cs IDerfc, XXXVIII, 245 (tDeimarer

Ausgabe).

2) Sdjcrer, 3ungbrunnen, 131. 3) (Ebenba, 320.

4) „IDcin unb Brot" ift ttjpifd) für tEronf unö Speife gebraust.

5) Bri3,Cansons de la terra, II, 197. Hltläi) ^ontanals, Romancerillo.lSö.

6) Sd)ercr, 3iingbrunnen, 96. (Deutfdjes Dolfslteö.)

7) (Erf=Böl)me, £icöcrI)ort, I, 621. fll)nlid) ein Dolfslieö öer Bretogne:
£u3Cl, Gwerziou, II, 509, 511. 8) (ErI>BöI|me, ebcnöa, I, 625.



Das Problem bcr Armut 215

allein gilt in öer Dol!s6id)tung gar nidjts^), bas (Blütf bes tltenfc^enlebens liegt

in ber Sd)affensfreubc unb in ber Sd)affenstraft. Daüon gibt bas bcut|^e

Dolfslieb eine anfpred)enbe Probe. Jjier ift bas £ieb: stoei ITTäbdjen geljen frü!)

am morgen im grünen tDalb nad) (Bras, beibc lieben benfelben Knaben; bie

eine fang, „ba'Q alles !Iang", bie anbere toeinte. Die £uftigc toarreid), bieilrau«

rige arm. Die Reidje bat bie Hrme, iljr bzn Knaben 3U überlaffen nnb ba=

für itjren reid)en Bruber 3U neljmen. Des toeigerte fid) jcbod) bie Hrme. IDäI)=

renb bie lTtäbd)en alfo ftritten, Ijörte ber (Beliebte, Ijintcr ber £inbe oerftecft,

i!)r (Befpräc^ unb rang mit fid) felbft, toeldje er raätjlen follc. (Er !am 3U bem

€ntf(^Iuö, bas unbemittelte ITTäb^en 3U füren,

Denn (5elö unb (5ut ift halb üevscljrt,

Dann I)at bie Cieb' ein (Enbc;

IDir bcibc, toir finö nod) jung unb ftarf

Unb lönn'n uns nod) toas oerbiencn.^)

Dicfer Dorfa^ madjt bem toagemutigen Burf(^cn alle (E£}re. (Er baute auf (Bott,

feine Arbeit unb fang:

3(f| foll mir eine neljmen

Die rei(f)er ift toie bii.

TDas nü^t mir bcnn ber Reicf)tum?

IDas nü^t mir benn bas Oelb?

36) fud) mir meinesgleidien,

(Ein Fjcrj, roas mir gefällt.

3n bem £iebe^) oon ben 3toei (Befpielen offenbart fid) bie aus innerer tEüdjtig»

!cit entfpringenbe ftuffaffung ber Hrbeit als einer fo3iaIen Pflidjt gegen fid) unb

bie Seinen in fd)önfter IDeife. Jjoffnungsfrot) unb felbftberoufet blidt bies !erngefunbe

£ebens= unb £iebcspaar in bie 3ufunft, in bem Betou^tfein, bo^ es iljnen bei

it)rer Hrbeitsfrcubigfeit unb Hrbeitsfä!)ig!eit nid)t fd)Ied)t gelten !ann. Diefer

präd)tige Optimismus ber Hrbeit, ber bm Kulturoölfern immer mel)r in

ücriuft gerät, töar ber Kitt, ber bie Haturoölter 3ufammenl)ielt. Sie toaren alle

eins unb besljalb toiberftaubsfräftig: auf Sdjtoert unb Pflug, bie beiben

f eften (Brunbpf eiler jebes Dolfstums, geftü^t, trotten fie allen (5efaf)ren.

Darum aud) iljr t)eiteres IDefen, itjr föftlii^es Selbftüertrauen!

1) Dal)er aud) tiefe Detftimmung, ja ftellcniDetfe grimmiger I)a^ gegen iebe(BcIb =

I)etrot. Au diable soient les richesses! ruft ein fran3öftfd)es llTäbd)en, bas an
einen reid)en fliten Derfd)ad)ert tourbe (11Tet)rac, Traditions etc. des Ardennes, 258.)

Dem 6ebanfen, öafeReid)tum feine (Etjre, Hrmut feine Sd)anbc bringt, gibt ein beut»

fd)cs Dolfslieb (tUeicr, Sdjtoäbtfdje Dolfslieber, 104) flusbrud.

2) Dedenftebts Seitfdjrift für üolfsfunbe, IV, 133, „3roei (Scfptelen", tEejt

aus Sommerfelb (Proo. Branbenburg).

3) Uf)Ianb, Sd)riften, MI, 407, bat es ebenfalls, roenn aud) aus anbcrem (Bc=

fidjtsroinfcl getoürbtgt. I)auffen ((Bottfd)cc, 444) fommt 3U bem (Ergebnis: „Das
IHottD oon ber armen unb ber reidjen Braut tDirb nod) in oielen anbercn beutfd)en
Dolfslicbcrn bef)anbelt unb immer sugunften ber armen crlebigt."
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Sotoeit irgcnb angänglid), [ud)t bas er3äl)lenbc Dolfslieb ju einem Ijarmonifd)

ausflingenben Sdjiuffe 3U gelangen. Selbft bann, toenn es tragifd) enbet, tterflärt

ein röoljItDoIIenber Husblid toie ein fanftes Hbenbglüfjen bas (Enbe. Kann ein

£iebespaar bas (BIü(i auf (Erben nid)t finben, fo fd)mü(fen Blumen [ein früljes

(bxab, ein $t)mboI Ijöljerer (Bered)tigfeit, Sauben in roeifeem (Befieber tragen bie

Seelen Unglüdlidjer empor, roätjrenb bie Böfetr)id)ter fd)roar3c Raben in bie ^ölle

beförbern. Dem Ritter, bem unglüdlidje £iebe bas fjers brad), gräbt bie (Beliebte

felbft bas (Brab unb läutet it)m als Honne felbft bas Sterbeglödlein.^) XDie biefes

fd)toermütige £ieb mit bem lieblidjen (Blodenflong, fo tlingen alle Doüslieber milb

unb berul)igenb aus, unb fo finbet alles im I}immel ober mandjmal aud) nod)

auf (Erben feinen DerföIjnlidjenHusgleid). Das ift eine burdjaus beabfidjtigte

IDirtung, bie bem optimiftifdjen (Brunbton ber DoIfsbid)tung entfprid)t: bas £ieb

foll tben erquitfen unb er!)eitern. 3n ber t)olfsbid)tung ber Dänen finbet biefes

Bebürfnis nad) einem tt)o!)Ituenben flbfdjlufe ber Ballabe einen faft ti}pifd)cn

Husbrud: 3a!)Ireid)e er3äl)lenbe Dolfslieber fd)Iie^en mit ber regelmäßig toiebcr»

!el)renben IDenbung: nun I)at er (ober fie) überrounben feinen (iljren) t)arm, nun

liegt er (fie) rDot)Igebettct in feiner (iljres) (Beliebten flrm.-) Ulafegebenb für bie

U)at)I ber Stoffe ift oielfad) root)! aud) i!)re Senben3 geroefen: gerabe foId)e Stoffe

I)aben fid) befonberer Verbreitung 3U erfreuen, bie in I)armonie ausflingen, roeit»

oerbreitet finb best)alb (Er3ät)Iungen Don bem treuen tDeib, bas fieben 3at)re bes

(Beliebten I)arrt, oon il)m unerfannt auf bie Probe geftellt unb als treu befunben

toirb.^) Dies I)ot)eIieb com getreuen 5i^auent)er3en ift ein (Ebelftein ber t)oIfs=

bid)tung, ber in 3aI)Ireid)en Sprad)en fd)immert, in feiner tDoI)I fd)öner als in

ber beutfd)en. Xlehen bem in Q^reue austjarrenben unb Unbill erbulbenben*) ift

es bas tapfere, mutige IDeib, bas in ber t)oIfsbid)tung gepriefen roirb: es gibt

feine üolfsliteratur, bie nid)t if)r £ieb com HTäbdjen als Solbat^) aufroiefe

unb bamit tt)eiblid)er (Eapferfeit il)r £ob sollte. Das unerfd)rodene lOeib, bas

füf)n als Stelloertreter bes Brubers ins 5elb 3ief)t unb allen Hnfed)tungen ge=

1) Deutfd)esDoIfsI.:(Erf = BöI)mc,£ieöert).,l,317(f.üerbrcitetu.übcralIbeIiebt).

2) Don öen 3al|Ireid)en Beifpicien feien I)ier nur angefül)rt: Krtftenfen, Gamle

jydske Folkeviser, 229, 241. Derfelbe, Jydske Folkeviser og Toner, 3, 9, 15, 54,

61, 103, 130, 195,370. Da| es fid) um eine flel)en6e feftgeprägte tDenöung l)anöelt,

betoeift öcr Utnftanb, öafe bie betr. tDenöung aud) in £esarten oon Ballaöen ange=

brad)t roirö, vool\m fie eigentlid) nid)t gel)örte.

3) Deutfd)es Dolfslteö: (Es ftanö eine £inöe im tiefen tEal: (Erf=Böf)mc,

£ieberl)ort, I,236ff., ba^u bie £iteraturnad)roeife in ber 3eitfd)rtft für uergleid)enbc

£iteraturgefd)id)te (I, 73 ff.). Der Stoff gel)ört ber ITeltltteratur an.

4) ^icrl)er gel)ört nud) bas fd)öne ntebcrIänbifd)eüoIfsIieb Don beminäbd)en,

bas freitDtllig 3ur flusfö^tgen roirb um ber £iebe roillen: flntroerp. £bb. 244.

5) Über bie Derbreitung biefes Stoffes unb feine auöerorbentIid)e Beliebtf)eit

liefen fid) ganse Seiten Donfd)retben , es genügen für je^t folgenbe Angaben: er

finbet fid) bei: Deutfd)en (aus (5ottfd)ee: f7auffen, (Bottfd)ee, 305), Sransofen
(Sd)effler, $xani. DoI!sbid)tung , II, 19), 3taliencrn (tDibtcr.IDoIf, Oolfsl.
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[d)i(ft entget)t, öas mit 5er IDaffc in ber fjanb ober mit £tft bcn Bruber') ober

(Beliebten aus bem Kerfer ober Burgoerlies ^) befreit ober mit übermenfd)Iid)en

(Dpfern oom J^od)gerid)te erlöft^), bas ift bie beoorsugte f) e I b i n ber öoI!sbid)tung.

Die Dolfspoefie liebt ^btn treiben unb f^elbinnen üon frifdjem IDefen, [djmutfer

Art unb DoIIblütiger Kraft: it)re HTäbd)en finb Ud, aber treu unb gerab, iljre

XHänner tapfer unb feft in Hot unb (Befaljr. (Ein präd)ttges Bilb eines nod) im

Höbe getreuen männlidjen €{)ara!ters entroirft bas nieberlänbif d)e Dolfslieb'*)

Don (Berijarb oan üelfen, ber bie (Jljre feiner (Battin an (Braf $Ioris üon I)oIIanb

blutig rä(i)te unb bafür 3ur qualoollen f}inrid)tung in einem mit Hageln ausgc«

fd)Iagenen $a\\e oerurteilt toarb. Hod) unter btn gräfelidiften tEobesqualen be«

toaljrte ber Räd)er feiner (Eljre feine 5affung, unb tro^ig oergalt er bas Ejötjnen

feiner 5einbe mit bem Ruf: „3d) bin nod) immer berfelbe TtXann, ber bem (Brafen

oon f}oIIanb bas Zehen natjm."

Hid)t feiten fdjlie^t ein Doüslieb mit einem frommen Sprud)e ober (Bebete'^):

(Bott gebe uns allen ein feiiges dnbe, ober (Bott Dater im Ijimmelreid)
, fei uns

allen gnäbig!^) (Ein fcrbifd)es Dolfslieb fd)Iiefet:

aus Dencticn, 314, 5crraro, Canti pop. Monferrini, 54, tltgra, Canti pop. del

Piemonte, 286, Bcrnoni, (Danti pop. Venez., XI, 5, (Biananbrca, Canti pop,

Marchigiani, 280 ufiD.), Kataloniern (ITttlä t) Sontanals, Romancerillo, 77,

223), Portugtcfen (flimeiöa (Barrett, Romanceiro, III, 65, flseocbo, Roman-
ceiro, 159). Der Stoff ift felbftänbig (öas ITIäbd^cn als KIepI)t{)e) aud) in öer DoIfs=

öidjtung öer IXeugriedien beljanbclt unö oerbreitet: 'AQccßavztvbg, övlXoyri,

105, ©eorgeafis et pineau, Folklore de Lesbos, 173, ITTarcellus. Chants

du peuple en Qrece, I, 320, Ktnö, flntfjologte, 52. €tn 3tDcites gried)tfd)es

üolfslieö feiert öas tapfere £ielöentnäö(f)en Don Koröi)lis , öas erfolgreid) gegen öie

Q^ürlen ftritt unö Diele öerfelben nieöerfäbelte: £egranö, Recueil, 79. Über

Parallelen aus füöflaroifdjer Oteratur
f. ^auffen, (Bottfd)ee, 433.

1) Das toadere Dänenmäöd)en Klein Kirften befreit iljren gefangenen Bruöer:

Krtftenfen, Jydske Folkeviser og Toner, 1, öesfelben Gamle jydske Folkeviser,

285 ff. (5 Q:e5te). Ii{)nlid) ift öas fd|rDeöifd)e Dolfslieb bei flrroiösfon, Svenska

Fornsänger, II, 120.

2) IDie öie E^elötn öes £ieöes oom I^errn uon Sal^enftein ((Erf=BöI)me,

£ieöerfiort, 1,216).

3) (Eine Sd)rDefter crlöft tljren Bruöer oom ^oöe, in öem fie öreimal nadt um
ben (Salgen läuft: Deutfd|es Dolfslieö: (Erf=BöI)me, £ieberF)ort, I, 566ff. flud)

auf tf|rc KIugF)eit roerben bie ITTäbdjen geprüft, tDeitoerbreitet in ber Dolfsbidjtung

finb besljalb foldje £ieber, in benen ber Sreier bzn (Bcift feiner Sufünftigen burd)

Aufgabe oon Rätfein erfunbet: (L\\\\b, Engl, and scot. pop. ballads, II, Iff., I, 420ff.,

484, IX, 205, 216. 3eitfd)rtft für öeutfd}e mi]tl)oIogte, 1,251. (Erf^BöIjmc,

£ieöerI)ort, III, 6ff. oon (Bö^e, Stimmen öes rufftfd)en Dolfes, 164.

4) Ijoffmann oon Sallersleben, Ilieöerlänöifdje Dolfslieber, 19ff.

5) 5. B. £anbsfned)tsneber bei £iIiencron, E^ift. üolfsliebcr, IV, 602, 614;

ferner ein bretonifdjes Dolfslieb^ £u3el, Gwerziou, 1,131; fdjtoebifd): Ar»

totbsfon, Svenska Fornsänger, I, 215.

6) flltislänbifd): IDilla^en, flltislänbifdie üolfsballaben : 56; ät)nlid)

bretonifdje Dolfslieber: £u3cl, Gwerziou, 11,163,195.
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®utcr ®ott, gcpriefen fei für alles!

Sd)rDcr jeöodi mögft jung unö alt 6u ftrafcn,

IDer öa reifet ©cliebtc Don (Beliebten!')

3n einem Ijollänbifdjen Dolfslieöe bes 1 6. 3al)r!)unbcrts üom Unfd)ulbigen,

ber bm Sob crleibcn mu^te, forbert ber Sänger jum Sd)Iuffe feine 3ul)örer auf:

„IDir tDoIIen 3U (Bott bem £}errn unb 3U lUaria, (Bottes ITlutter, für ben (Beridjtetcn

beten, ba er ben IHartertob fdjulblos litt."-) Jjier!)er geljören aud) Segens»

formein am Sd)Iuffe bes £iebes, 3. B. (Bott geb it)m (bem Sänger) ein fein gut

3ar!^) Dielfad) toirb aud) bem £iebe ein $d)Iufefa^ ange!)ängt, ber bie XTToral

bes(Ban3en barftellt, mitunter toirb er berl)elbin bcs£iebes in benlUunbgc»

legt, fo jener tran3Öfifd)en Kinbesmörberin, bie com Sdjafott aus mat)nt,

(Eltern möd)ten iljre n;öd)ter beffer beijüten, bamit fie nidjt gleid) il)r ins Der«

öerben fielen,*) Derfjelb einer englifdjen Ballabe^) toirb als (E{)ebred)er getötet:

,,3d) I)offe, ba^ jeber ebenfo beljanbelt toirb, ber fid) fo gegen einen (Et)renmann

benimmt", bemerft ber Sänger am Sd)Iuffe.^) Hud) btn reidjen Derbredjer mufe

öie gebüljrenbc Strafe treffen, fein (Selb rettet itjn ni(^t:

Der Kopf gcijört an öen (Balgen,

Der Körper auf öas Raö,

tDic cr's oeröicnet Ijat.')

Die Abfidjt burd) bas £ieb bcffernb 3U toirfen, tritt oft, aber nie aufbringlid)

tjeruor^) £afonifd)c Kurse 3cid)net biefe mal)nenben Sd^Iu^fä^e aus; für eine

tlodjter, bie tro^ aller IDarnungen ber ITtutter 3um ^an^e gel)t unb babei um=

fommt, I)at bas fran3Öfifd)e Dolfslieb nur bie ftrafenben löorte: bas ift bas

Sd)idfal unfoigfamer Kinber!^) Den tDert ber Dertoanbten unb berSamilie be«

tont ber Sdjlu^oers eines ferbifdjen Dolfsliebes: „tDelje jebem, bem bie Seinen

feljlen!"^'^) tUit einer Htatjnung fdjlie^t ein italienifdjes Dolfslieb „Diei}od)=

seit toiber tDillen":

(Eud), tf)r (Eltern, fei es empfoI)Icn,

Deren tEö(i)tcr ertoad)fen finb,

Dafe if)r minöer bcn Reid)tum adjtet

flis öie Rulie t»on eurem Kino!")

1) Kapper, (Befängc ber Serben, 11,334. 2) flnttocrp. £ieöerbud), 23.

3) UI)Ianb, Dolfsl. Hr. 254. Desf. Sci)riften, IV, 51.

4) Ulrid), fran3. DoIfsI. 60,61.

5) Das IDort „Ballaöe", „Dolfsballaöc", ebenfo „Romanze", „Dolfsromanse"

gebraudje id) ftets nur als HotbeVIf (i^ie fid) £iIiencron, Deutf(i)cs Zebin,

XLIIl fl., rid)tig ausbrüdt) für bcn Begriff ersätjlenöes Dolfslieb.

6) 3öiTiiefon, Populär ballads, 1,169.

7) Sdjlufe eines beutfd)cn Dolfsliebes: Ditfurll), 5ränfifd}e Dolfsliebcr, II, 31.

8) 3. B. in einem ungarifdjen Dolfsliebe: fligner, Ungarifdjc Dolfsbid)tungen,

135,142; einem bretonifd)en: £u3el, Gwerziou, 11,497.

9) $d)cffler, S^ans. DoIfsöid)t., 1,13, Doncieuj, Romancero pop. 401.

10) (Bcrf)arb, (Befängc ber Serben, 78.

11) E)ct)fc, 3taltenifd)es £ieberbud), 159 (nadi IKarcoalbi).
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ITIitlcibsIos toünf^t ein fcrbifc^es üoüslieb:

Übel fo crgcf)' es jeöem f^elöcn,

Der gering öen altern I^clöcn acfjtet!')

flud) eine lOarnung finöet am $d)Iuf[e if)ren pia^:

bit !omt Dan f(f)one Dtoutoen,

laetfe oaren öiefe niet cn begfjcert!'^)

Über berge[amtenDoIfsMd)tung liegt ein 3ugmärd)enl)aft er Stimmung:
ba toebt ein Duft von töeltfrember Seligteit, dies gli^ert unb gleist von (Bolb,

Silber unb €belftein: Sdjiöffer, aus (Ebelmetall gebaut, fd)immern Dom Berge,

auf btn $lü\\Qn fatjren Sdjiffe doII von (5oIb unb Silber^), unb an ben mur»

meInbenBäd)Iein imIDiefengrunb flappern ITIüI)Ien*),bie(5oIb unb Silber matjlen,

unb Königsföl)ne unb Königsiöd)ter^) loanbeln roie getoöfjnlidje Sterblidje arg=

los eintjer, bie gan3e XDelt ift tuie in einen lidjten Sdjimmer getaud)t. Seit unb

Raum beengen bie pijantafie bcs üoIfsbid)ters nid)t, fein Reid) liegt im £anbe

ber Sräume, bas toie rofig glüljenbe lDoI!enI)ügeI am Ijellblauen I^immel an

fd)önen lauen Sommerabenben 3ur feiigen Ruije einläbt. Das (Blüd gel)t auf

leifcn SoI)Ien burd) biefe 3aubertoeIt bes tDunfd)es, burd) Bufd) unb £}eibe unb

Ijarrt bes (51üdlid)en, ber offene Hugen I)at, um es 3U fet)en. Die DoHsbid^tung

üerlciljt ber ganjen IDelt einen märd)enl)aften (BIan3 dou (Bolb unb Silber.

(Es flingen öic flft Don rotem ©olö,

Die Döglein fingen tool:

UTetn feins £teb Ijat ntidj f)ol6,

1) Kopp er, (Befängc öer Serben, l, 98.

2) I7 offmannt).5oner sieb en,IIteöerIän6ifd)et)oIfsItcöernr.78. Dan Dut)fc,
Het nederl. lied, 1, 779.

3) SoId)e Sd)tffe mit 60IÖ, Silber unö Diamanten beloben, erfd)einen als (Befdjenfc

für bie Braut im fronjöfifdjen üolfsliebe (Sdjeffler, Sronjöfifd^e öoIfsbid)tung,

II, 55) ober oIs lUitgift im ruffif djen Dolfsltcbe (Ruffifdje Rcoue XI, 259). (Ein neu«
gricd)ifd)esDoIfsIieb (Cornot) et tticolaibes, Traditions pop.de l'Asie mineure,

266) fd)ilbert ein Sdjiff, beffcn Segel ous motten, beffen Rumpf ous KoroIIen, beffen

ntaft aus feinem (Bolbe beftel)t. Diefcs nXärdienfd)itf fputt aud) in ber fronsöfifdjen
üolfsbidjtung, bielTTäbd}en oon ^oore, £a Rodjelle (bstD.onbcren (Drten) ruften es ous
unb bemannen es: 5Ieuri], Litterature orale de la Basse- Normandie, 251, Don»
cieuj, Romancero pop. 417ff.

4) Diefcinärd)enmüF)Ien roerben in ber Dolfsbidjtung oft bcfungen, 3.B.: Uf) =

lonb, PoIfsI.nr.32,Sd)riften,lV,34.RoIIanb, Recueil, 1,272. Put) moigre, Chants
pop. rec. au pays Messin, 1. ed. 177. Bretogne (£u3el et Ic Broß, Soniou, I, 228).

5crroro, Canti pop. di Ferrara, 116.

5) Die Königstod)ter, bie if)r f^ersanben forfd)entErommIcr Dcrfdjenft, bermit
flottem rataplan burd) bie IDelt sieljt, ift bie I^elbin eines oiel gcfungenen romontfd)en

roIfsIiebes,basfid)inKataIonien(Bri3,Cansons,Ill,lll),5ronfreid)(RoIIanb,
Recueil, 1,266,11, 149, Don cieuj, Romancero pop. 428 ff. 510), 3taIien(Bernoni,
Canti pop. Veneziani, XI, 5,6; (Bionnini, Canti pop. de la Montagna Lucchese,

148; 5erraro, Canti pop.Monferrini, 77), unb stoor in 3oI|Ireid)en öoriontenfinbet.
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jubelt 6er beglüdte SxQkv (beutfdjes Polfslieb bes 1 6. 3at)r{)un6crts).^) (Eine

Brü«fe t)on (5oIb unb Silber erbaut ber ocrliebte Sänger Ijinüber 3um £ieb»

d^nn (Si3ilien) ^). Sd)Iöffer oon TtXarmor, (Bolb unb (Ebelftein toinfen von ben

J^ö{)cn-) ober taud)en mitten im tUeere auf (italieni[d)es Dolfslieb)/) Bei ben

E}od)3eiten gittert unb gleist alles oon (Bolb, Silber, $d)arlacf), Bilber r»on fabel«

f)after Pradjt siefjen oorüber.^) Auf golbenen Sätteln reiten bie £)elben unb ?}tU

binnen f cfjroebtf d)er Polfslieber.^) Der Burfd)e fleibet feinen S(i)o^ in eitel (Bolb,

i!)re Sd)ut)e finb oon Silber.') Die £}ütte bes glü(flid)en £iebespaares toirb 3um

palaft, bie Simmer ftrafjlen oon (Bolb unb dbelmetall.^) Des £iebften Rö^Iein

ift mit 3tDÖlf golbenen Hageln befd)Iagen (fransöfifdjes Doltslieb).^) Der f^ang,

alles mit (Bolb 3U fd)mü(fen, befd)rän!t fi(^ aber nidjt barauf, geliebte ITTenfdjen

mit (Bolb 3U 3ieren, aud) Bäume, bie doII (Bolb unb Silber tjängen, töerben ge=

f(^ilbert.^'^) 3a 6em jungen Simmergefellen, bem bes jungen Tltartgrafen tDeib

l}oIb getöefen, bauen fie fogar einen (Balgen Don „(Bolb unb ITTarmelftein".^^)

Diefer feltfamen (Eljrung, am Dreibein oon (Ebelmetall 3U baumeln, toirb in

Doüsliebern öfter gebad)t, aud) ber fjelb eines fatalonifdjen Dolfsliebes foll

il)rer teilt)aftig roerben.^-) SoId)e Üeine 3üge fpiegeln beutlid) bie roeltfrembe

lTtärd)enftimmung ber üoIfsbid)tung toiber. Das Dol! empfinbet 5^eube baran,

fid) auf 51ügeln bes (Befanges aus bem Alltagsleben emporf(^a3ingen 3U fönnen

in eine tCraumroelt ooll (BIan3 unb Sonnenfdjein. ^ier roeilt es gern, Ijier füljlt

es fi(^ glüdlid). — Unbefd)rän!t roie bie tDelt ber IHärdjenträume ift aud) bas

Reid) bes IDunfdjes. Uralt ift ber (Blaube an bie Htadjt bes tDunfd)es: ber

blo^e IDunfdi allein foII 3ur Dermirflid)ung filteren. Diefe Huffaffung, bie in

1) Böt)mc, aitö. Ctcöerbud) 237. 2) aDOÜo, Canti pop. di Noto, 124.

3) £iltencron,Deutfd)cs £ebcn,XLVlI, 130, üermutct, ba^ öer Anfang öes £icöcs

oom Sd)Io& in (Dfterretd) einem (oerlorenen) älteren Dollslicöc angc!)örte. (Bolöene Sd)Iöf =

fcr crfd)cinen aud) in öer Bretagne: £u3el, Qwerziou, II, 141.

4) ma33attntt, Canti pop. Umbri, 149, 153. Sabatint, Canti pop. Romani,

27. (3n öiefem £uftfd)Ioö aus (Bolö foil öic £tebftc tDoI)ncn.)

5) Dänifdjes Dolfslieö: Krtftcnfcn, Jydske Folkeviser, 231; fd)tocöxfd):

HToI|ntfe, Dolfslieöer öer Sd)tDcöcn, I, 94.

6) flrroiösfon, Svenska Fornsänger, II, 40 unö öfter.

7) $ran3öjtfd): Illcijrac, Traditions etc. des Ardennes, 251.

8) Sd)efflcr, 5ran3öfif(i)e DoIfsötd)tung, II, 243.

9) Bartfd), flite fran3öfifd)e Dolfslieöer, 99.

10) polnifdies Dolfslieö: Roger, Piesni, Hr. 252. Der f^ang, alles mit (5 olö

aus3ufd)mü(fen, tritt im pointf cl)en Dolfslicöc öer ®berfd)lefier red)t oft unö md)t

feiten feljr naio Ijcröor. Der Iitauifcf)e Baucrnburfd)c erfdjeint in öcn Dolfslieöern

feines Dolfes angetan in golöencn Sporen, fein Ro^ trägt fetöenc 3ügel unö filbernc

Steigbügel, öas ITIäödjen Ijantiert mit einer golöenen tDaffertrage unö filbernen (Eimern.

Die Senfe öes litauifd)en RIät)ers ift üon (Bolö. (Haft, Dolfslieöer öer £itauer, 10.

Sd)leid)er, £it. märd)en, 258.) 11) €rf=Böl)me, £teöerl)ort, I, 446ff.

12) 5- tDoIf, proben fatalonifdjcr unö portugicfif(f)er Dolfsroman3en, 125. Bris,

Cansons, I, 190.



llIär(J)cnfttmmung. Kofeformen 221

ber DoI!s6id)tung oft 3um Husbrurfe fommt, ift ein (Eeil ber optimiftifdjen

<Brunbftimmung, bte bas Dolfslieb burd)flingt. Das Reid) ber löünfd)e ift ber

^ummelpla^ aller fel)nfüd)tigen Jjoffnungen ber£iebenbcn.^) Das fingenbeüol!

glaubt an bie tDirfIid|!eit biefer Uraumtoelt, mit naioer (Bläubigfeit fingt es

von Königen unb Königsföljnen, bie fid) 3U armen f^irtinnen gefellen ober Sänge»

rinnen aus ber f}ütte auf ben tEIjron erljeben. Das ITtärdjen will mit finblid)cm

(Bemüt geglaubt fein, nur bann entsüdt es. So fragt au6] bie Dolfsfängerin

ni(f)t banai^, ob ifjre £ieber Don üorgängen Ijanbeln, bie im Bereid) bes ITIög=

li^en ober IDaf)rfd)einIicf)en liegen. Sie fingt, unb roas fie fingt, bas mu^ fo

fein, bas ift roaljr. Der ruffifdje Husbrud für Dolfslieb, Bijlina, ftammt oon

byli ((Betoefenes) unb bebeutet fo oiel als Satfadje, benn bas Dol! glaubt felfen=

feft an bie Satfäd)lid)teit bes in bcn Bijlinen Befungenen.")

Dem innigen ITIitgefüI)!, bas bie Dolfsfänger mit iljrem ®b|eft oerbinbet,

«ntfpridjt eine getoiffe 3ärtlid)!cit unb 3nnig!eit bes Husbruds, roeldje fid) u. a.

in ber Dorliebe für Derfleinerungsroörter (Diminutiöa) äußert. Diefe Dorlicbe

ift ber DoIfsbid)tung 3at)Ireid)er Dölfer eigen, ein Beroeis bafür, ba^ fie nid)t

jufällig, fonbern ber Husbrud tieferer menf(^Iid)er (Empfinbung ift. Das beut=

fd)e Dolfslieb seigt ^voav nid)t bie ausgefprodjene Dorliebe für DerÜeinerungs»

iDÖrter, toie anbere DoIfsbid)tungen^), aber es gebraud)t an paffenben Stellen

mitunter redjt toirfungsDoII ein Diminutio, 3.B. „brei Stünbelein Dor bem Sage",

unb felbftan unpaffenbenüer!IeinerungsfiIben,toie „3ägerIein"'*),fogar „Räuber»

lein" ift !ein Rlangel.^) Unferem (Befdjmad fagt aud) bie Kofeform für ben Hob

nid)t 3u, toeldje ein Doltslieb bes 1 6. 3al)rt)unberts anroenbet:

1) Kalff, Het lied in de middeleuwen, 493,496. (Ein öcutfd)cs tDunfdjIieb fleljt

bei uijlanö, Dolfslteöer, 5. A (ba^u UI)Ianös Sd)riften, IV, 13—18), eine nteber»
öeutfdjc Saffung im3af)rbud[) öcs Dcreins für nieberöeutfd)c Spra(i)forfd)ung, XIU,

63 (t|ff. Dont Hnfang öcs 17. 3ai)r{)unbcrts) unb bei Ufjlanb, öoIfsUcbcr, 5. B. 3n
liefen £tebern crfeljnt ber Sänger bie (Erfüllung oon fiebcn tDünfdjen. Die ti)pifcf)e Sieben»

3a!)I roirb in ben £csarten biefes £icbes Derfd)tcben angegeben, 3.B.u)etd)t eine 5affung
aus einem Dan3igcr Satnmelbud) oon 1629 etroas Don Uljlanbs Q^eji ah ((Eöppcn,
DoIfstümItd)e Did)tungen, 105). (Es banbelt fid) bei bicfcn IDunfdjItcbern erfid)tlid) um
einen ftetjenben Ral)men, in ben nad) Caune unb Stimmung neue Stropfien F)incinge*

bidjtet tDurben.

2) DonReinljoIbt, (5ef(^id)te ber ruffifdjen £iteratur, 46.

3) (Eine Husna!)me btibct bas Sd)naberl)üpfl, bas bie Derfleinerungsform bcoor*

3ugt: (Brasbcrgcr, Ilaturgefdjidjte bes Sd)naberbüpfls, 53.

^ (Es gel)t ein frifd]cr Sommer fjerein;

5reue bid), bu roaders 3ä9erlcin!

bei Ditfurtl), Deutfd)e t>oIfs= unb (Befellfdiaftslteber, 191.

5) lUarriagc, Dolfslteber aus ber babifd)enpfal3,20,21. Itaft, Die üolfslieber

ber £itauer, 10. „Röuberlein" erfd)eint im Dolfslieb aus (Bottfdjec: E^auffen, (Botl«

fd)ce, 231, 283.



222 I)icr3cf)nter flbfdjnttt. Der Optimismus öer üolfsöidjlung

Die frau roas bletdjcr färbe,

robt leudjt il)r münbeicin.

Sie fd)rei) aus Ijcller ftimmc:

„Kom ein Heines töbelein

unb für mid) balbe Don ijinnen,

bic tüeil id) fo elcnb bin."
')

Das Dolfslicb öerSranjofen^) roäI)It gern bei 6er Sd)ilberung geliebter VHäb*

dien Kofctoorte, namentlid) erl)ält alles, toas mit öem oereljrten (Begenftanb

in Berül)rung tritt, bie toärmerc Beseidinung im Derfleinerungsroorte. flud) re»

ligiöfe 3nnigfeit roäljlt basDertleinerungsroort; fo Ijeifet bas (Eljriftusfinb petiö,

ober nod) inniger petignö. So ertjebt fi(^ in naioer Hrt bas (Bemüt 3um ?)öd\-

ften unb fprid)t 3U itjm roie 3U feinesgleidjen finbliiijosutraulid). Hud) bie be«

freunbete Itatur unb if)re£ebetDefen toerben mitKofeformen be3eid)net. DieDoIfs«

poefie ber3taliener beoorsugt Derüeinerungsroörter feljr unb braud]t fie bis»

toeilen aud) ba, voo fie eigcntlid) nid)t am pia^e finb.^) 3n flnreben liebt es

bie italienifd)e X)oIfsbid|tung, bas Diminutio nod) 3ur üerftörfung ber 3ärtlid)=

feit bem Hamen ber angerebeten perfon t)in3U3ufe^en, 3. B, bella, bellona! —
fiorin, fiorello! uftD. fjäufig erfd)einen üerfleinerungsroörter als Kofenamen

aud) in ber t)oIfsbid)tung Spaniens^), Portugals unb Rumäniens^), aud)

I)ier üielfad) ber Hnrebe nod) befonbers I)in3ugefügt: Oh Antonio, oh Antoninho

!

— oh moleira, oh moleirinha ! finb Beifpiele aus ber erfteren ; Tudor, Tudorel

!

— flöre, floricea! aus ber 3tDeiten. (Etroas ungemein Hnljeimelnbes liahen bie

Dielen Derfleinerungsformen, beren (Bebraud/ ben Rumänen (nebft itjren Stam»

mesDerioanbten, bm flromunen)^), mit ben Serben gemeinfam ift.^) Dieüolfs«

bid)tung ber (Eften toäljlt mit Dorliebe bie Kofeform als 3ärtlid)e Benennung

für geliebte IDefen.') Die £ieber (dainos) ber £itauer^) roeifen eine befonbere

Dorliebe für bie Derlleinerungsform auf. Soroeit es Ders unb Sprad)e übcrijaupt

geftatten, tritt an jebes Subftantio eine Diminutioönberung, unb 3tDar nidjt blofe

ba, wo es fid) um fleine, nicblid)e ober 3ierlid)e Begriffe Ijanbelt, fonbern aud) bie

erijabenften perfonen toerben mit ber Derfleinerungsform angerebet, 3. B. fingt

bic daina nid)t oon (5ott (diewas), fonbern Don (Böttd)en (diewülis)'% nid)t Don

ber (Eröne (aszarä), fonbern Don bem Qlräniein (aszarele) ufto. Diefe Kofeformen

1) Bergreiljen, I)gg. oon TRetcr,48.

2) Sd)effler, 5ran3Öfifd)e DoIfsbid)tung, II, 240.

3) I}ugo Sd!ud)arbt, Ritornell unb Serßine. E^alle 1874. S. 43.

4) £afuentci)fllcantara, Cancionero, II, 464, 468, bietet bas särtlidic Di»

minutio marinerito, soldadito.

5) Sd)Iabebad), Stil ber aromunifdjcn Dolfslicbcr, 15, 44.

6) Ruboto, Dersleljre unb Stil ber rumänifd)en üolfsliebcr, 43.

7) neus, (Eftnifdje Dolfslieber, 94, 184, 243, 259.

8) Prof. ©.£J offmann in ben lUitteilungen ber Sd)Iefifd)en (5efeIIfd)aft für Dolfs«

funbc, 1899, 9. Kurfdjat, (Srammalif ber lit. Sprad)c, 446, fpridjt oon „5reunblid)=

feit atmenben Diminutioen". 9) Bartf^, DainuBalfai, I, 50, 231.
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Ijaben fid) öcrart eingebürgert, ba^ bte Sängerinnen ber dainos fie nidjt meljr

als ücrfleinerungstoörter empfinben, ba^ fie oielmetjr üielfa(^ 3U einem rein

formalen Requifit ber Iitauifd)en üoltspoefie geroorben finb; fo fingt man

3. B. Don einem didis waiskelis, tuörtli^ einem „großen Kriegsl)eerlein", unb

betoeift bamit nur, ba^ bie Kofeform, bie urfprünglid) bem innigen Derfeljr

mit ber umgebenben Hatur nnb ben BXenfdjen unb ber optimiftifd)en Huffaf»

fung bes Dafeins entfprang, Ijeute, roo aud) bas üolfslieb ber £itauer nadjlä^t,

3U einer tt)pifd)en poetifdjen ^o^nt erftarrt ift. Diefelbe Dorliebe für bie Kofe»

form, bas Derfleinerungstoort, 3eigt bie mit ber Iitauifd)en ftammoercDanbtc

lettifdje üolfspocfie.^) Hud) fie bilbet Koferoörter oon erfjabenen Begriffen,

toie (Bott, üag, Brot ufu). Dielfad] oertoenbet bie DoI!sbid|tung foId)e Kofeformen

für Begriffe aus ber umgebenben Haturtöelt, beren Z^hm unb IDeben bem TTten=

f(^en üon naioer Hrt gan3 befonbers oertraut unb oerroanbt ift. Sutoeilen ent»

betört bas Koferoort eines geiüiffen f)umors nid)t, fo toenn bie b^n üerfleinerungs»

formen fet)r geneigte^) ruffifdje üoltsbidjtung^) com „grimmigen Sd)tDieger=-

mütterd)en" fprid)t. $oId)e KofetDorte leiten uns I)inüber in bas (Bebiet bes fon*

nigen Ejumors unb ber finnigen U)eItbetrod)tung.

5ünf3el)ntcr Hbfci)mtt

ITten(d( unö Itatur

Das feelenoolle (Erfäffen unbSd)iIbern ber Hatur in ber Doüsbi^tung*) er»

flärt fid) einfad) baraus, ba^ bas gan3e£eben ber rtaturmenfd)en fi(^ in engfter

Berül)rung mit ber Sd)öpfung becoegte, unb ba^ fein gefamtes (Empfinben in

erfter £inie oon bem IDanbel ber 3al)tes3eiten beftimmt unb beeinflußt

tDurbe. $üv il)n ift ber 5'^üI)Iing als 3eit bes eru)ad)enben £ebens 3ugleid)

1) Btcicnftctn, £cttifd)c (Drammattf, 216, 260, 271, 363. Ulmann, £ettif(i}C

Dolfslicöer, 34. flnörcjanoff, £ettifcf)C Dolfslieöer, 43.

2) Das glctd)c gilt Don öer ferbifdjcnDoIfspoeftc ö.6rttnm,KI.S(iirtften, IV,

1, 436) unö oon öcn DoIfsUeöcrn öer oberfdjieftfdjen Polen ((Erbrtd),Straöuna,Vll).

3) RuffifdicRcüUc, X, 297.

4) Dtenaturfd)tlöcrungen öer DoUsötd)tungen finö faft alle furj, aber fein

abgetönt, fie utnfoffen nur öas tDefcntItd)c. Der IXaturmcnfd) lebt unö toebt \a

in öer untgcbcnöen Hatur, er braud)t fie öesl)alb nid)t etngefjenö 3U fd)ilöern unö

öarf getroft bei feinen I)örern unö ITlttfängern oorausfe^cn , öafe in if|rcr Seele öas

mit tDenigcn, aber tDudjtigen Strid)en enttoorfenc ttaturbilö lebcnöig erfteljt. Des=

I)alb ocrmag öic oolte Sd)önl)eit öer ITaturfdjilöcrungen öes Dolfslieöes aud| nur aus«

ßufoftcn, toer feelifd) auf öer Stufe öes Ilaturmenfdjen ftel)t.

IDer nidjt am Savbenfpiel öer IDoIfe, an öem bli^enöen Sonnenftrat)! mit oollftcr

Q:etlnaf)me fid) 3U erquiden oermag , xoem Dogclfang unö Blütcnöuft nid)t öie trunfenc

Seele 3um Überquellen bringt, öer ift fein Berufener, öem öieüoIfsöid)tung il)re oollften

unö reinften Rei3e erfdjliegt, öer toirö nie aus öen 3artcn £inicn öer Sd)ilöerung

öic DoIIc Sd)ön^ett befeelten Haturlebens 3U erfdjauen oermögen.
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aud) bic Seit bcr 5tcubc unb Ijoffnung, ber ^crbft unb nod) me!jr ber IDinter^)

ift tl)m ber 3nbegriff alles $d)recfli(f|en unb (Traurigen. 3n bm (Befangen 3um
5rüI)Iingscmpfang erfd)eint tDinter unb Hiob als gleid)bebeutenb.^) Danfbar emp=

finbet er bcsljalb bie erften Straljlen ber mül)[am mit b^n Sdjneerooüen ringen»

ben Sonne, ooll neuer l^offnung begrübt er bas eile (Brün ber (Erbe — fann

manfidjbatounbern, ba^ er nid)t I)öl)er unb I)eiliger fdjtDÖrt als bei bem „t)eili»

gen Sonnenfd)ein", bem „Ijeiligen Q^ag" unb bei ber „t)eiligcn €rbe" ober „bei

(Bras unb Korn" (fd)ottifd)es üoüslieb)^), unb ba^ iljm felbft in berlEobes»

[tunbe ber flnblid ber ladjenben Hatur^) unb ein Hb[d)iebsgruö an Sonne unb

IlTonb, £aub unb (Bras"") bas Seucrfte unb IDid)tigfte ift?

3n ben (Jrfd)einungen bes IDeltalls erblirft ber Haturmenfd) belebte töe=

fen^), bie menfc^Iidj empfinben unb Ijanbeln unb in näljere Be3iel)ungen 3um

ITtenfcf)en treten.') Don biefem innigen oertrauensDoIIen Derljältnis bes Itatur»

menfd)en 3ur Sdjöpfung 3eugt bas Dolfslieb ber (Bro^ruffen:

Raufdje, raufdje nid)t, Döterdien,

©rüncr (Eidjenljain!

1) So empfinbet felbft öcr Kulturmcnfd) , öeffcn Did)ten öcr ttatur naf)eftcf)t.

Don ©octI)c 3. B, toeil man, öafe er fonnenlofe IDinterlagc Irauernö Dcrfeufste.

2) tr)tlf)c[m lUüIIcr, (Befd)id)te unb Sijftem ber altöeutfd}en Religion, 139.

3) (ri)ambcrs, Pop. ballads, 229. Sd)tDur bei grass-green growing corn:

€t)tlb, Engl, and scot. pop. ballads, III, 149.

4) 3m beutfd)en öolfsliebe com Sd^Io^ in Öfterreid) ((Erf-^BöIimc, Ciebcrljort,

I, 205ff.) erbittet fid) auf ber £eiter 3um £)od)gerid)t ber ©efangene nod) als le^te

©nabe, ba^ feine flugen nid)t oerbunben toerben:

fld) meine flugen oerbinbe mir nid)t,

3d) mu^ bie Wdt anfd]auen:

3d) fei) fie I)eut unb nimmcrmeljr

ITtit meinen fd)tDar3braunen flugen.

5) UI)Ianb, Sd)riften, IV, 33. flis ti)pifd)e flbfd)iebsformeI in einem geiftitdjen

£ieb bes 15. 3al)rl)unberts: I^offmann Don S^flerslebcn, (Befd)id)te bes beut=

fd)cn Kird)enUebes, 130. näl)cres über ben flbfd)ieb oon ber Ilatur am Sd)Iuffc btcfes

flbfd)nittes.

6) (Ein I)übfd)es Beifpiel bietet folgenber neugried)ifd)er Doppeloers, btn id)

in Krumbad) ers gried)ifd)er Reife (236) finbe:

E^eil eurem £os il)r Berge, if)r fürd)tet CI)aros (ben Zob) nid)t,

Sonbcrn I)abt immer 5rüt)Iing unb finnct (Brünes.

Der flusbrud „(Srünes finnet, n^äeiva Xoyäers" belebt bas IDefcn ber ftarren Berg»

roelt unb Derleil)t il)r milbe, Ijeilere Denfioeife. (Es ift bies Beifpiel toicbcr ein Be=

roeis bafür, toie trcfflid) es bas Dolfslieb oerfteljt, mit roenigen $trid)en ein £anb=

fd)aftsbilb 3U enttoerfen unb feelifd) 3U beleben.

7) So fprtd)t baslUeer im neugrtcd)ifd)en üolfsltebc (£üble, Dolfsliebcr ber

(Brted)en, 340) 3U ben untröftltd)en Srauen ber ertrunfenen 5if<i)er; im Dolfslicbc

ber Bulgaren f)alten IDalb unb S^^h 3rDiefprad)e mit ben inenfd)en (Rofcn,
Bulgarifd)c DoIfsbid)tungcn, 168, 236).
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ruft ber ruffif^e Sänger^) bcm IDalbe 3U. Da^ er bic Dcrfammlung eljrtoür»

biger (£id)en mit bem Kofenamen „öäterdjen" anrebct, bcroeift bas tiefe üer=>

ftänbnis, bas felbft ber einfaci)fte TTTann aus bem üolfc ber (Erl)abenl)eit bes

Baumriefen entgegenbringt. IDie ein üatcr blitft ber Baum tDotjIrooIIenb aus

ben Sagen ber Dorseit auf bas (Bef(i)Ied)t ber THenfd)cn von Ijeute tjerniebcr.

€I)rfurd)tsDoII unb liebcDoII sugleid) nennt iljn bas £ieb „üätcrd)en". 3n biefem

Sinne rebct ein anberes ruffifdjes Dolfslieb^) bm Vflonb 3utraulid| on:

flcf) öu Däterd)en, 6u tjcHer IKonb!

5Iüffe be3cid)net bos ruffifdje Dolfslieb als Datcr ober BXutter.^) Der £ettc

fügt gern b^n Begriffen (Erbe, IDalb, (Barten, IDinb bm 3ufa^ ITtutter I)in3u,

nennt fie (Erbmutter, töalbmutter ufro. Der Kumäne^) rebet in feinen üolfs»

bi(^tungcn Bäume unb $Iüffe als Bruber h^w. $d)toefter an.

(D f)tmmcl Dater mein unb öu, füfee ITtutter (Eröc,

Irtög' feinem anbcrn je ötc (Qual, öte td) crictöc, tocröcn!

fIagteinneugried)ifd)cr3coei3eiIer.'') üerlaffene, namentlidjtDaifen, flüd)ten

3urltatur, toie 3U einer ITlutter: „Da id) auf (Erben niemanb treffe, bem i^

oertrauen !ann, fo cr3ät)Ic id) alles, was mid) brüdt, ben Pflan3en bes $elbes",

gcfte!)t ein fpanifd)er Dier3eiler.'') (Ein oerlaffenes IlXäbdjen, bas auf (Erben

feine (Eltern mel)r liat, be3eid)net fid) in einem portugiefifdjcn £iebd)en als

„Sod)ter bes armen (Brafes".^) Seufser fd)idt ber Unglüdlidje im üoüslieb ber

Jj e 11 e n en empor 3um Ejimmel, feinem üater, unb 3ur (Erbe, feiner fü^en tTtuttcr ! ^)

Sroft unb Derftänbnis finbet ber oon feinesgleidjen Derfd)mäl)te Utenfd) nur bei

ber Hatur, eine finnifd)e Rune (£ieb) fingt^):

tlur ötc öunflen tiannen Ijörcn,

Itur öcr 5idltcn grüne Kronen,

Danfbar 3eigt fid) nur ötc Birfc,

Hur ötc (Eric inill mir IoI)ncn.

Kein tDunber, ba^ er bie Hatur toie feine näd)ften üerroanbten liebt, ba^ fie

i^m Braut, $reunbc unb Brüber erfe^t^"):

(Eud), U)x Slutcn, nenn' id) £icbd)cn,

ITtcinc Srcunöe finö öic Kiefcl,

ITTcine Brüöcr finö öic Sunöe
Unö öic 5if<^Iein auf öcm (Brunöe.

Dem £aubc bes tDalbes oertraut ber £eibenbe bas (Bel)eimnis feiner $d)mcr3en

(b r e 1 n i f d)).^^) 3otDo toanbelt !ran! im (Bet)öl3e umljer, letjnt fein fjanpt bann an

1) p. Don (Bö^c, Stimmen öcs ruffif(f)en Dolfes, 153.

2) €bcnöa 118. 3) Ralfton, Song-s of the Russian people, 64,297.

4) Sranicn, Rumänif(J)e üoltslieöcr, 79. fl.

5) Sdjmtöt, ®rtcd)tfd)e ITlär^en, Sagen unö öolfslicöcr, 216.

6) Cafuentc i) flicantara, Cancionero, 11,34.

7) B r a g a , povo portuguez, I, 230. 8) tEommafco, Canti pop., III, 441 H.

9) Kantcletar, überf. Don Paul, 347. 10) (Ebcnöa 96.

11) Cu3cl et le Braa, Soniou, 1, 170.

Bödcf, Pftjdiologie öer Dolfsötd)tuiig. 2. flufl. 15
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eine [d)Ian!c tEanne unb !Iagt t!)r [ein lDef|. "Die (Eannc fprid)t barauf 3U il)m

unb ocrrät iljm, ba^ £tebes3auber ifjn quäle (ferbtfdjcs Dolfslicb).^) (Ein

[panifd)er t)ier3eilcr lautet: 3ur grünen $id)te ging id), um tlroft 3U fud)en,

bod) als bie grüne $id)te mid) tocinen fat], ba roeinte fie mit mir.^) tDenn cble

tlTenfd)en, fjeilige unb treiben leiben muffen, geljt burd) bie gan3e $d)öpfung

ein tjau^ oon nirauer unb Hlitleib. (Ergreifenb fdjilbern bes Jjeilanbs unb feiner

ITlutter $(^mcr3cn beutfdje geiftlid)c Dolfslicber^):

Da 3efus in öen ©arten ging

Itnö fid) fein bitteres Ceiö anfing,

Da trauert alles roas ba was,

. flir Kreatur, £aub, grünes (Bras.

unb
UTaria bie ging über ö' f)eiö'.

Da tDcintc ©ras unb Blum cor £cib,

Sic fanb nidjt itjren SoI)n.*)

Die DoIfsbid)tung Derftct)t es, bie Ijeilige (Befd)id)te mit föftlidjen flrabesfcn

3u fdjmüden. — Um gefallene f)elben trauert bie gan3e Hatur. Hn ber Stelle,

tDO ber (Breis $erapl)eim oon ben Surfen entljauptet tourbe, oerborrcn bietDur»

3eln ber bunüen 3t)preffen^) (epirotifdjes üoüslieb). Um bm einfom fterben«

ben, Don ber Kugel getroffenen gried)ifd)en KIepl)tl)en toeincn Baum unb Strand),

ber Pfab, b^n er getoanbelt, ber djuell, baraus er tranf, ber Jjof, ber Brot ifjm

reid)te, unb bas Klofter, bas iljn labte.^) Um (Ertrunfenc toeinen bie liiere bes

HXeeres^) (fran3Öfifd)es DoHsIicb). Um bm fterbenben tDojtDoben Ijeult laut

bastDalbgebirge"), fo fingt ein bulgarifd)es Doltslieb. (Ein neugried)ifd)es

Klepl)tl)enlieb^) beginnt alfo:

(D Ciafos"), es betoeinct bid) bas flgrapt)a>=©cbirgc,

(D £iafos, es bcioeinen bid) bie (Quellen unb bie Bäume.

Um bas jammerDoIl 3erftörte Hbrianopolis

3n lDIad)ia meinen bie nad)tigallen , bie üöglein im IDeften

IDeinen fpät, toeinen frül), meinen am lUittag,

Bcroeincn flbrianopolis ")

1) Kapper, ffiefängc ber Serben, 11,297.

2) £afuentc t) flicantara, Cancionero, II, 289 fl.

3) I}offmann uon 5aIIersleben unb Ridjtcr, S(i)Iefifd)e Dolfsltebcr, 336.

Sd)mi^, Sitten ufro. bes (Eificr DoIIes, 1,80.

4) DitfurtI), Deutfdje Dolfs» unb ffiefeUfd)aftsIieber bes 17. unb 18. 3a!)rf)un=

bcrts, 319. 5) 'Agaßamvog^ avXXoyr], Hr. 3.

6) £übfe, Dolfsltebcr ber ffiriedjen, 328.

7) Bujcaub, Chants et chansons populaires, H, 161.

8) Rofen, Bulgarifd)c DoIfsbid)tungcn, 191.

9) Sirmenid)«Rid)ar^, TQayoväla poftaixa;, II, 22; äl)nlid| II, 48.

10) liauptmann ber KIepf)tI)en.

11) Anfang eines alten neugried)ifd)en Dolfsliebcs oon ber 3nfcl Kreta bei

Pafforo, Popularia carmina, 145.
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Über bas traurige (BefdjicE bcr fdjöncn pijroftjne, bie fllt Pafdja 1801 im See

Don 3anina erträn!en lie^, !Iagt ein neugricd)ifd)es üolfslieb ^)

:

(Es tüeint um ötd) gans 3'^ni"ö ob öctner großen Sd)önc,

(Es tüeint öcr £cn3, öcr Sommer toeint, öaß bu fo mufetcft cnöcn.

Da^ ber 5tüt)Iing um eine fo frül) ge!ni(fte TtXenfdjenblüte tueint, ift ein bcfon*

bers feiner, f(i)öner 3ug. Um graufam ermorbete Kinber — fo flagt ein bul*

garifdjcs üolfslieb^) — trauerte bie tlatur:

. Unö öer IDalö in feinem Sd)mcr3 ftd) neigte,

^ £ieö fein £aub im Sdjmers jur (Eröe fallen.

Der grüne Ejügel oerborrt aus Kummer bariiber, ba^ brei Sflaoensüge gefan-

gener jammernber ITtäbd)en oorbeigetrieben tourben. Das bulgarifdje üolfs»

lieb^), röeldjes biefes Dorfommnis betjanbelt, beginnt fetjr lebensooll mit einem

Stoiegefpräd):

„© f}ügel öu, öu f)oI)er grüner ^ügel, »Hidjt tDinters 5roft mid) eifct,

IDarum ocröirbft öu, grüner t^ügel, Ilidjt Sommers (Blut mtd) brennet,

Bift tDel! unö bift erfroren? ITTein glütjenö ^er3 üeröorret,

friert öid) öcs tDinters S^^of^ ^^^i SfIaoen3üge traf id) gcftern

Dörrt öid) öcs Sommers £)i^e?" ufto.

Dafe menfd)Iid)er 3ammer geeignet ift, bie grünenbe tlatur 3U töten, ift eine

ber DoI!sbid)tung geläufige Dorftellung. So lautet ein oielgefungenesbeutfd) es

Dcrspaar^):
tDo fid) 3tDet Derliebte f(i)eiöcn.

Da DcrrDcIfct Caub unö (Bras.

IDotrtann unbStau fi^ trennen muffen, um in bieKned)tfd)aft3U3teI)cn, bort,

— fingt ein neugried)ifd)es Dolfslicb — „too fie fid) oerlaffen, toirb (Bras

tooI)I nimmer roadifen".^) fln ber Stätte, too Kallertüo, ber f)elb finnifd)cr

Dolfsbid^tung, €!)re unb £eben feiner 3U fpät erfannten S(^toefter ocrnidjtete ^),

Dorten toeint öer fd)öne Rafen, IDar fein neues (Bras getoadifcn,

Klagt DoII IHitleiö fclbft öer Caubf)ain, Hud) nid)t Blumen auf öcr ^eiöe.

Doller Sd)mer3 öic jungen (Bräfer, nid)t auf jenem pia^ era)ad)fcn,

Selbft öcr ^ciöe Blumen jammern, Huf öer Stätte ooller SreocI.

Daß öas IHöödjen fo gefdjänöet.

Um einen gefallenen Kämpen ber Ufraine trauert bie Bir!e auf bem (Brabe,

fie läfet il)re flfte Ijängen unb flüftert: „IDie fann icf| grün fein 3U biefer 5rift?" "')

1) £üble, Doüslicöcr öer (Bried)en, 333. £cgronö, Recueil, 118.

2) fl. Strauß, Bulgarifd)e Dolfsöid)lungen, 250.

3) tEalDJ, f^anöbud) einer (Befd)irf)lc öer fIatDifd)en Spradjen , 322.

4) Krapp,(Döentt)äIöcrSptnnftube,94,120,130,180. Stöber,DoIfsbüd|retn,60.
3n einem neugried)ifd)cn Dolfslieöe (£übfc, Dolfslieöer öer (5ried)en, 345) I)cißt es:

IDenn 3tDci nun auseinanöergeljn, öic fid) oon Jjcr3en lieben,

Dann toelft öas £aub, öonn toeint öas 5clö, öann roill lein (Bros

mcljr fprießen.

5) Ktnö, flntf)oIogie neugricd)ifd)er Dolfslieöer, 28.

6) 3citfdirift für DöIferpfi)d)oIogic, V, 46.

7) Boöenfteöt, poetifd)e Ufraine, 129.

15*
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Um (Befangene unb 3um tEoöe Pcrurteilte trauern bic Dögel bes tDatbes unb

alleEjalme ber 5Iur, felbft grimmigeRaubtiere toeinen (un g a r i f d) e s üoltsiteb).*)

Das getoattigfte Bilb einer gansen £anbfd)aft, bie com ntenfdjenleib üer»

büftert ift, entcoirft bas neugrie(^if(^cDoIf$Iieb t)om3ug berSoten: tDU(^ttg

unb marfig Ijebt bics £ieb an:

\. IDic öort fo fd)tDar3 öie Berge ftef)en, tüie fic fo öü[ter ragen!

Vtlaq ftc öer SturmtDtnö peitfci)en toot)!? mag fic öer Regen fdjlagen?

ITctn, nid|t öer Sturmtoinö lann fie fo unb nid)t ber Regen quälen;

Der tEobescngel ((Ef)aron) fommt oorbei mit abgefd)icönen Seelen.^)

(Ein fd)aurig4^önes Bilb: biefer fdjtDeigfame 3ug ber (Eoten in ber grauen büftc»

ren £anbfd)aft, bie doII (Entfe^cn auf bie üorübersietjenben blirft. 3n biefem (Be=

mälbe I)at bie DoIfsbi(f)tung bas (Betoaltigfte geleistet, toas menfdjlirfje $prad)e

üermag.

Die Hatur flogt nid)t nur mit bem lKenfd)en, roenn er leibet, fie jubelt aud)

mit if)m, toenn er glüdlid) ift. 3m (Begenfa^ 3U bem eben angefüfjrten finfteren

(Befangeüom tEobe I)ebt ein neugried)ifd)es Doüslieb^) von ber Ijeimfetjr bes

(Satten unb ber als treu erprobten Zuneigung feiner (5ema{|Iin mit einem freunb=

Iidjen Iieblid)en Haturbilbe alfo an:

Die (Erbe glül)t im Rofenlidit, im inorgengIan3 bes tCages,

Die Berge röten lieblid) fid), öer ÜTorgenftern Derfdiroinbct,

Die Dögel gc{]n nad) Suttcr aus, bic Sdjöneu 3iel)n 3ur (öuclle.

(Es ift, als l)abe bie IDelt 3U (Et)ren bes eblen IDeibes unb aus 5reube über bie

Rüdtet)r bes erfeljnten IHannes iljren fd)önftcn $(^mud angelegt unb bas HU
fd)tDimme in oerflärtem £id)te. — Beim Hnblid I)oIber llläbdjen^) Iad)t bie

IDcIt in IDonne, Blumen fpriefeen 3U iljren Sü^en:

IDo bu fdjreiteft, ba erf)eitert fid) bie £uft

Unb auf bin lUecren legen fid) bic tDinöc.*)

1) fligncr, llngarifd)e DoIfsbid)tungen, 144.

2) (Elltffcn, llce= unb flspl)obeIosbIütcn, 84.

3) Kinb, flntI)oIogte neugrted)tfd)er Dolfsliebcr, 126.

4) flud) Don il)ren Cicbltngen in ber IDiege fingen 3ärtlid)e ITtülter, (Bro^mütter

unb Pflegerinnen, öa§, too fic tf)re 3arten 5ü6d)cn Ijinfe^en, Blumen fpriefecn. Das

alteftc biefer TDiegenlieber ftcdt in ber stneiten Satire (Ücrs31 ff.) bes römifd)cn Did)tcrs

Perfius, l)ier fingt bie (Brofemutter bem Säugling ein £icbd)en Dor, bas offenbar

Spuren römifd)cr Dolfspocfic aufroeift. Sie fingt:

3t)n (ben Säugling) muffen König

Unb Königin 3um (Eiöam fid) erfüren,

Um it)n bie IHäbdjcn unfrer Stobt fid) reiben,

fluf feinem Sufeti^itt lauter Rofcn blüf)n.

Der le^tc tDunfd) erfd)oint faft übereinftimmenb in neueren italienif^cn tOicgcnllc»

bem, 3. B. bei €afetti=3mbriani, Canti pop., 1, 188:

Quanno stu figlio mio vai pi'lu munno
Faci fiorire l'arbri senza frunne.

5) Sübttalicnifd)es Dolfslteb: £i3io Bruno, Canti pop. delle Isole Eolie,

Hr. 12 unb S. 64. Die italienifdjc unb fisiliantf d)e Öolfsbid^tung toirb nid)t
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Keuf(i|e$d)önf)eit toirltlDunbcr, Ijolbem £iebrei3 beugen fid) toillig tro^tgelTatur»

geroalten. '„tDenn öu 3ur Hteffe gctjft, glän3t 6ie ganse Kirche, bas roelfe Kraut,

auf öas 6u trittft, bebedt fid) neu mit (5rün", fingt ein fpanif(^es £iebd)en.^)

„Hm Q^age, ba bie £iebfte geboren roarb, ba fprangen bie Blumen auf", jubelt

ein anbererfpanifd] er üier3eiIer.^)Da^ Blumen unbpflansen unter ben$d)ritten

fdjöner Btäbdjen emporfprie^en, ift eine ber Dolfspoefie eigene Dorfteilung:

(Es blütjt bas (Brün, too 6u oorübergefjft,

(Es blüf)t öas (Brün, öie Rofen unb bie Dornen,

tDo bu etnf)crgel)ft, Iad)t bie (Erbe,

fingt ein (Eos!aner^) Don feiner Scf)önften. ,-lDo bein fd)ön geformter $u^ l^in»

tritt, buftet bas (Exbxeiä) non Rofen", ein Sänger ber Holifdjen 3nfeln/) (Ein

Dier3eiler aus Denebig^) lobpreift bes lTTäbd)ens Sd)ön!)eit:

Du bift fo fd)ön unb (Bett ntög' ötd) beljüten!

tDo öu nur geljft, beginnt's empor 3U [priesen;

tDoIjin bein 5u& tritt, ba beginnt's 3U [priesen,

Unö fommt ber £en3, bann ftcljt's in lauter Bluten.

tDot|in iljre Süfedicn treten,

(Bras unö Klee in Slammen ftel)n,

fingt ein rumänif(ä)er Oebljober') oon feinem fdjianfen lUäbc^en. €in ara»

bifd)es Doüslieb') aus lUefopotamien fingt:

tDanöelte I)eö6Ic auf Seifen» fo toürbe ftc Rofen ^erDor|"prtc§en laffcn,

(Batfüns Rofen roürben auf tljnen toadjfen oon I)oI)em Preis.

So ift CS aud) 3U oerfteljen, roenn neugried)ifd)e Dolfslicbcr oon einem 3üng»

ling berid)ten: ba^ er auf btn Sd)ultern b^n VXai unb auf ber Bruft ben$rüt)»

ling getragen i^ahe.^) Dom XUunbe Iieblid)er ITtäbdjen unb grauen fallen Rofen,

toenn fte ladjen. (Ein neugried)ifd)es Dolfslieb'') fprid)t

/„Don einer Blonben, fd)Ianf oon lDud)s, bie 3üd)tig blidt 3ur (Erbe,

Die, tDcnn fte lä^elt, in öen Sd)0^ lä^t Rofen fallen."

3n einer litauif d)en Daina'") befd)reibt ein RTäbdjen feinen Bruber, ben fül)*

nen Reiter, alfo:

müöe, öiefen ^übfdjcn (Beöanfcn 3U oariieren: $ixxaxo, Canti pop. di Ferrara, 131,

137. Sd)ud)aröt, Ritornell unö Q:er3ine, 68.

1) putjmatgre, Folk-Lore, 307. lUarin, Cantos, II, 88.

2) UTarin, Cantos popul. II, 74. Cafuente t) flicantara, Cancionero, II, 84.

3) tCigri, Canti popolari Toscani, in, ediz. 40. flfjnlid) fingt ein rumänifc^cs
Dolfslieö. RuöotD, Rumänifdie Dolfslieöer XXVI.

4) £i3io=Bruno, Canti pop. delle Isole Foüe, 17.

5) Somborn, Das oene3ianifd)c Dolfslieö, 130. Bernoni, Canti popolari

veneziani, X, 2. 6) Ruöoro, Rumänifdje Dolfslieöer, XXXI.

7) Sadjau, ftrabifd)e Dolfslieöer ous IRefopotamien , 28.

8) Bernf)arb Sdjinibt, (Bried)ifd)e inär(f)en, Sagen unb Dolfslieber, 154, 170.

9) paffotD, Popul. carmina, 316. 5ii^nienid)=Rid)ar^, xquyovdiu ^co/iaixa,

II, 105. 10) Reffelmann, Dainos, 33.
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flis er ritt entlang btn flder,

5unfelte öcr fldcr —
flIs er ritt entlang öic tDiefc,

Beugte fid) öic tDiefc. —
flIs er an öen grünen IDalö fam,

Sroitfdjcrtcn öic öögel.

Don 6cr $d)önl)eit eines jungen IDeibes erglänst toeit^in bie ©cgenb: ein neu»

g r i e d) i
f
d) e s Dolfs» unb Sonslieb ^) er3äl)lt von einer allerliebften jungen

tüä[d)ertn:

Das Cüft(i)cn f)ob il)r leidjt

Das runöc ltnterrö(Jd)cn,

Da^ thzn fam Ijcroor

Der Knödjcl if)res Sufees:

Da ftraljUc rings 6as Bleer,

Die gan3e IDelt erglönjte.

Dom blonben (Bolbijaar eines gefangenen toolt)r)nif(^en Htäbdjens, bas bie tia»

taren entführen, fingt ein Dolfslieb berUtrainc: „Don iljren goIbenettSträljnen

Ieu(^ten IDalb unb Strafe, itjr (BoIb!)aar ftra^It toie ein TKcteor."^) /XDenn bie

jungen Dirnen auf bem Boben fi^en, freut fid) bie (Erbe", fagt eine finnifi^e

Rune (Dolfslieb).^)

IDenn ber Haturmenfd) feinen Blid emporfjebt, fo erblidt er am Qimmels»

geroölbe balb freunblidje, balb aber aud) fürd)terlid)e unb gefatjrbroljenbe (Er=

fd)einungen. (Beroaltigc Röte überftraljlt blutig bas 5irmament. Das bebeutet

Krieg unb Sterben:

fl(^ (Bott, aä) (Bott, tüte ift öer Ejimmcl fo rot!

Rofcnrot toie eine (Blut,

Das bcöcutet Solbatcnblut,

Das bcbcutct Solbatcnblut,

(Erbarm' fid} (Bott!

flagt ein f^tüäbif^er Krieger.^) 3m (Dbcnroalbe fingt man:

Die Sonne ging fo blutrot auf,

Unb bas bebeutet einen friegerifd)cn £auf.*)

3nben Sternen lieft bie Braut im beutfd)enDoIfsIiebc i^r trauriges Sdjidfal.'')

Die Sonne ift ber Dolfsbi^tung ein belebtes IDcfcn, beffen gütige Sürforge

Rtenfdjcn unb tlierc erfetjnen unb banibar anerfennen. „Jjeiligc Sonne" nennt

fie besijalb ein tDaIad|ifd)es Dolfslieb.'') Hlles Unreine unbSd)Ied)te mu&oor

1) Bcrnl)arö Sd)mibt, (Bricd)ifdic inärd)en, Sagen unb üolfslicber, 189. $ir-

menid)«Rid)ar^, rgayovdia ^cofiaiKcc, II, 129. Q^ommafco, Canti pop., III, 139.

2) <Eliob3f 0, Chants histor. de l'Ukraine, 71.

3) Sdirötcr, 5innifd)c Runen, 131.

4) mcicr, Sd)n)äbifdic Dolfsliebcr, 60. äf)nlid): DitfurtI), 5rän!ifd)c Dolfs»

lieber, II, 189. 5) Krapp, (Dbcntoälber Spinnftube, 123.

6) (Erf»BöF)me, £ieberf)ort, I, 645.

7) Sd)uftcr, Das toaladjifdjc Dolfslieb, 26,28. „fjeiligc", aud) „gcfcgnetc" nennt

bie Sonne ein italicnif^es (Cor 033 int, Componimenti, 116. 3mbrianie(Eafettif
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il)r öerborgen bleiben.^) 3ur Sonne als S^cunöin unb (Bönnerin blidEen alle

bie fleljenb empor, bie ein £eib im fjersen tragen, fo bie Oebcnben, benen bas

(blüd bes 3ufammen[eins oerfagt ift. €in beutfdjes Dolfslieb^) bes 16. 3til)t:«

Ijunberts ruft ber Sonne 3u:

^ S(l)cin uns, öu liebe fonne,

gib uns ein t|ellen fdiein,

fdjcin uns jroci lieb 3ufammen,

ei, öie gerne bei einanöer tuollen fein!

HIs 5reunbtn ber nTenf(i)en erijält bie Sonne als fteljenbes Beiroort im beut«

fdjenüoüsliebe bas traultdjc „liebe", benn iljr n)eii)ten bie lidjtfro^en (5er»

manen Don alters ^er befonbere üereljrung.^) (Bott unb bie „Ijeilige Sonne"

ruft in einer altislänbifc^en üoHsballabe ein IDeib an als 3eugen für iljre

Unfc{)ulb unb (Eljrbarfeit.^)

3n bie Hnrebe „liebe Sonne" legte ber (Bermane bie gan3e $ülle feiner

innigen Üantbarfeit für bie IDärme unb Zehm fpenbenbe Sonne, bie mit il|ren

Straljlen bas untoirtlidje Klima bes tlorbens erft erträglid) mad)t. So empfinbet

inftinftio bereits bas Kinb unb fleljt bei trübem tDetter:

. £iebe, liebe Sonne,

Komm 'n bisdjen runter!^)

Das boppelt gebraud)te Koferaort „liebe" oerleitjt ber finbli(f)en Bitte etroas

befonbers £)er3lid)es. Sel)nfud)t nad) ber Sonne oerrät ein nieberbeutfdjes

Kinberlieb:

£er»c Sunne fumm toeböer

mit öincr golönen S^ööer,

mit öinen golönen Stralen

Dom f^immel F)eröalen.®)

IDenn bie Sonne ntd)t fi^eint, ift bas Ijers traurig unb gebenft untoillfürlid)

Canti pop. II, 194), als „göttli(i)e" beseidjnet fie ein portugiefif(i|es DoIfsIicö(Ceite

öe Dasconcellos, Tradicoes pop. de Portugal, 16).

1) 3m nieöcrIänöifcf)enDoIfsIie6e roirft öer betrogene ©atte öas £)aupt feines

et)rIofen IDcibes ins XDaffcr ,
„al daer haer son nocti maen besclieen*'. £)offmann

Don 5allersleben, Ilieöerlänöifcfje üollslieöer, 91.

2) (Boeöefc'tEittmann, £ieöerbu(^ aus öem 16. 3al)rl)unöert, 11.

3) Cüning, Die Italur in öer altgermanifdjen (Epit, 33, fpri(^t Don öer „£i(f)t»

frcuöe öes germanif(f|en naturells".

4) rOilla^en, flltislänöifcfie Dolfsballaöen, 2. Aufl., 64.

5) I}effif(|eKinöerIieöd)en,gef. oon Ceroalter unö (Esfud|e,53. BöF)mc,
Kinöerlieö, 199, 205, 206, 210.

6) fl^nlid)e Rufe nad) öer Sonne fjat man aud) in Utalicn gcfunöen, fo fingen

in öer Prooins flleffanöria öie Kinöer:

Sonne, Sonne gefegnete,
Komm Ijeroor aus öunfler I^öfjlc.

(Scrraro, Canti pop. in dialetto Logudorese, 148 H)
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Dcriorcncn (BIücEes öoppelt fd)mer3lid) ^) , bas Ijat fd)on ein Sänger empfunben,

ber im 16. 3al)rl)unbert folgenbe Strophe fang:

St), nädjt f(ä|i)n mir öic Sunnc,

I)eintt fan es ntt gcfctn.

toec mcins jungen Ijcr^en!

öic id| im Ijer^en trag,

öic fan id) nit Dcrgef[en,

roa id) im lanö umbfar.")

als tHuttcr alles £ebenbigen gebüljrt ber Sonne ber ITame $xau' $xan Sonne,

\o fingt ein älteres beutfd)es Dolfslieb, trodnet gütig ben armen Döglein bas

Dom tül)Ien XUaientau bene^te (Befieber.^)

Hamentlid) ben IDaifcn, bm Hrmften ber Hrmen, ift bie Sonne eine liebe»

DoIIc Sröfterin. Den oerlaffenen tDaifen fd)Iid)tet bie Sonne bas toirre I^aar — fo

fingt ein Dolfslieb ber (Eften — , unb ber tDinb trägt il)nen (Eroft 5U.^) „üiel

finb meiner Kinber, üiel finb meiner (Baben", fprid)t bie Sonne im Doüsliebe

ber £itauer.^) 3n einem Icttifd)en Doltsliebe anttüortet bie Sonne auf bie

5rage, toarum fie fo fpät aufgelje:

3enfcits jenem I)ügcl fäum' id),

IDärmc öa DcrtDaiftc Kinöcr.*^)

Rüljrenb flagt im Iitauifd)en Dolfslieb') ein Dertoaifter:

y ?iaht nid)t Dater, nod) ITtuttcr, Dort öcr I)cIIc ITTonö am I)immcl,

Bin ein armes tDaifenfinö. Der, öcr ift öcr üatcr mein.

E)cIIc Sonne öort am f)immcl, Stcrnlein an öcm f^immcl glänscnö,

Sic, fie ift mein lUütterlein. Sic finö meine Sd)U)eftcrIein.

Den Kinbern, ben Betrübten unb Derarmten ift bie Sonne tjilfreid) nafje. (Eine

!orfifd|e Htutter fingt iljrem Kleinen in ber IDiege:

V Da fie öid) 3ur tEaufe brad)ten,

TDar öer ITTonö öein Pate

Unö öic Sonne öeine patin.*)

Dem Iitauifd)en{)irten, ber bas oerirrte einsige Sd)äf(^en furfjt, f)ilft bie Sonne

SefjntEagc.'') Den Hrmen fpenbet bie Sonne freigebig if)re ftärfenbetDärme(ita=

lienifdjes Dolfslieb).^**) IlTit ben tiraurigen trauert fie, ben SdjtDeftern Ijilftfie

1) „(Blüd ift toic ein Sonnenblid", fingt €d)t DoHsmä^ig IlXartin ©reif,

Dcutfd)Ianös großer, DolfstümIid)er £icöcröid)ter.

2) Bäumer, Untcrfudjungcn über öic Bergreificn, 40.

3) UI)Ianö, Dolfslicöer, 52. 4) Heus, (Eftnifd)c Dolfslieöcr, 148.

5) 3afob ©rimm, Kleine Sd)riften, IV, 1,397.

6) t)cröcr, üolfslieöcr, I)gg. Don Reölid), 245. ITIogasin öer Icttifd) » litcräri»

fd)cn (Bcfcnfd)aft, VIII, 250.

7) (EI)riftian Bartfd), Dainu Balfai, 1,14.

8) Ampere, Instructions, 63. 9) Rt)cfa, Dainos 223.

10) (Eora33ini, Componimenti, 116.
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bm gefallenen Bruber beroeinen (litauifdjes üolfslieb).^) Die untröftlid)en

$d|toeftern üagcn:

„IDcr I)ilft betrauern 26) I)elfc cud)!

Uns unfcren Bruöer?" ©onser neun tEage

Sprad) öa öte Sonne IDill id) ntd)t aufgeljn,

3m Unterfinfcn: Unö nod) am 3etinten

„tErauert nur Sdjtoeftern, Soll Hebel fallen,"

Die trauernöe Sonne IjüIIt \\d} in Hebel, bamit fie ber ITTenfd)en Ijerbes £eib

nidjt erblidt. So beginnt ein ruf[ifd)es DoIEsIieb^) ftimmungsüoll:

neblig ift 6ie fd)öne Sonne, neblig,

ITid)t 3U [cl)n oor Hebel ift öie Sonne
;

traurig ift öas fcljöne Bläödjen, bange,

ITiemanö fennt auf (Eröen il)re tCraucr,

nid)t öer Dater, nidjt öie red)tc HXutter,

nid)t 6as Sd)rDefterd)en, öas toci^e Q^äubdjcn.

3ur Sonne, ber unermüblid) toanbernben, blirfen alle empor, bie ein geliebtes

tDefen in ber^erne toiffen. „©Sonne, bie bu I)inget)ft über jene ^ügel, tue mir

ben (Befallen unb grü^e mein £iebd)en, bas Ijeut id) nod| nid)t gefdjaut", fingt

ein Oebenber aus dosfana.^) „Sag meinem £iebften, er folüommen, fonftftcrbe

i^ Dor $el)nfucf)t " , bittet bie Sonne ein fd)mad)tenbes portugiefenmäbd)e n^)

(Eine jungfräulidje Serbin, bes Bräutigams Ijarrenb, toenbet fid) an bie Sonne

um Befd)eib barüber, ob ber erfeljnte ^od)3eits3ug bereit fei. Die Sonne bef^ujid)»

tigt bie Ungebulbige: „nid|t lange meljr, bann fjolt bid) ber (Beliebte!"^) Dem
IHütterlein ba^cim gilt ber (Bru^ bes einfamen £etten^):

IDart' auf mid), öu eil'ge Sonne,

f}ör', toas id) öir fagen roill:

Bringe taufenb flbenögrü^e

meinem lieben niütterlein!

J)errfd)t fo im allgemeinen bie Huffaffung ber Sonne als eines gütigen Ijarm«

lofen tDefens oor, fo feljlt es bod) aud) nid)t an oereinselten Stellen in ber Dolfs«

poefie, bie betoeifen, ba^ bamh^n bie Doüsbidjtung aud) Sinn für bas TTlaje*

ftätifd)e bes Sonnenballs befi^t. 3n benjenigenSprad)en, tocldje ber Sonne

1) dliriftian Bartfd), Dainu Balfai,!, 212. Sd) leid) er, £itauifd)e ntärd)en,

Sprid)tDÖrter, Rätfei unö £ieöer, 224. (Ein öeutfd)es Dolfslieö (Btittler, Dcutfdjc

üoUslieöer, 568,569) fingt:

Die Sonn' unö öer UTonö unö öas ganjc Sirntament,

Die follen mit mir trauern bis an öas (Enö.

Sonne unö UTonö beroegen fid), roenn fid) treue Sreunöe trennen: prö^le, Dolfs»

lieber, 66. 2) IDensig, Slaroifdje Dollslieöer, 174.

3) Sigri, Canti popolari Toscani, 167. ftn öiefes IHotiD Hingen an: ein grie»

d)ifd)es Dolfslieö aus Süö Italien (Kalabrien): (Eomparetti, Dialetti greci, 8,

unö mel)rere aus Sisilien: Digo, Raccolta, 315, 456, 458.

4) £citc öe Dasconcellos, Tradicoes. pop. de Portug-al, 17.

5) Kap per, (Befänge, 11,245,246.

6) flnörejanoff, £cttifd)e Dolfslieöer, 20.
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männlid)es (5efd)Ied)t oerleitjen, erfi^eint [te als mäd)tiger fjerrfd)er, 6 7]Xi.og

ißaülXsipE (bds I)ei^t, 6ie Sonne ijt untergegangen, fie Ijat ausregiert) beginnt

ein neugried)ifd)es £ie5^), unb mit sole imperatore (Kaifer Sonne) ruft ein

neapoIitanifd)esKinberIieb bes 17. 3at)rl)unberts^) bie Sonne an. (Eine oer«

toanbte Dorfteilung liegt sugrunbe, toenn ein beutfdjer £iebl)aber bcs 16.3(itjr=

Ijunberts ber Sonne suruft:

Du cöler fonnenfdjctn,

Sdjctn mir öen weg 3U üjr!")

Der Utonb ift ber (Befätjrte ber Sonne, als £eu^te ber Xlaö^t ift er befonbers

ben £iebenben ein rDtlüommener tDegroeifer unb Vertrauter (itaHcntfd|cs

Dolfsheb). ) j^.j ^^^ monöc fcnöct mir

Botfdjaft ber (Beliebte,

flntiDort mit bem ITTorgenftern

Sdjid' id), bie Betrübte,

feufst eine Spanierin."^) „S(i)Ieid|en fam (toie) ber ritonbenfd)ein" ift ein Ejaupt*

erforbernis für ben£iebenben (beutf d)cst)oItsI{eb),") Unmerflid) unb beljutfom,

oI)ne ba^ Kläffer unb BTerfer aufpaffen fönnen, mu^ er es oerfteljen, ber £iebften

3U nati^n.

Die Sterne finb bie treueften Berater unb^reunbe ber ITIenfdjen , ober bereu

$d)i(ffal fie toadjen.

(Es fielen 6rci Sterne Dom ^immel ficrab,

Sie fielen tool auf bes Königs (Brab,

Dem Könige ftarben brei iEödjter ab,

fo beginnt bie Rügenfd)e Überlieferung eines beutfd)en Dolfsliebes.') £ebens='

ooU fnüpft es, bem alten Polfsglauben, ba'Q ein fallenber Stern ein erlöfdjenbes

Blenfdjenlebcn bebeute, entfprei^enb , an bas fallen brei er Sterne ben Hob breier

Königstöd)ter unb leitet fo tref^enb in bie (Er3äl)Iung ein. Sterne finb bie „XDaliU

gefdjroifter" fübflarDifdjerXKäbdjen, bie in Doüsliebern mit iljren Sternen tx)ic

mit trauten 5teunben f)cr3lid)e (Befprädje fütjren.^) Hls Jreunbe finb bie Sterne

3ugleid| in ber DoIfsbid)tung ber Serben bie Boten treuer, aber unglüdlidjer

£iebe, toeldie bie (Eltern trennten. (Ein ferbifd)cs Dolfslicb ^) toei^ baoon 3U fingen:

Durd) ben Stern lie^ er baraiif it)r fagen:

„Stirb, £iebci)en! fpät am Samstagobenb!

5rüf) am Sonntag toill id) 3>i"9lin9 fterben."

Unb gefdjalj es alfo, toie er fagte:

Spät am Samstagabcnb ftarb bas £iebd)en,

$xüli am Sonntagmorgen ftarb ber £iebfte.

1) IHarcellus, Chants du peuple en Grece, II, 434. Dgl. Pafforo, Carmina,

31,85. 2) Bafile, Pentamerone, überf. üon £iebredit , II, 253.

3) flmbrafcr £ieberbu(i}, l)gg. üon Bergmann, 289 (ebel = abelig).

4) lUassatinti, Canti popolari Umbri, 219.

5) Caballero, Spanifdje Dorfgefdjidjten, 271.

6) UI)Ianb, Scf)riften, 111,548. 7) (Erf-Böljme, £iebcrf)ort I, 645.

8) Fjoernes, Dinarifdje IDanberungen, 154. 9) (Ealoj, t^anbbud), 312.
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Hls flbgefanbten il)res Jjersens erüeft bie 3talicnerin^) einen Stern:

V UTein £tcb[tcr mufetc tocit oon öannen gcljen,

3d) fd)i(it' tfjm einen Stern, um \f]n 3U grüben.

Die Sterne befragt ber poInifd)e Burf^e:

Die ifjr [Iratilt am ^immel
flll if)r golbnen Sterne,

IDifet tl)r nt(f)ts oon meinem
£iebd)en in öer $ernc?'')

3u ben Sternen bli(ft bie einfame(Bried)in empor unb ridjtet an fie bie^tage:

roas mad)t meinS^eunb 3U bicferStunbe?^) Um iljrenSdjein bittet bie liebenbe

Spanierin bie Sterne, bamit fie bem f(i)eibenben Oebften nod) ein Stüd bas Ge-

leite geben fönnte.'^) Hn bm Hbenbftern toenbet fi^ bas fd)mad)tenbe niäbd)en

b^x ®berpfal3 mit folgenber Bitte ^):

©rufe biä) ©Ott nteincm £jer3liebften auf's Bett!

ntcin lieber flbenbftern; Cafe tl|m nid)t Raft,

36) fe!) öid) f)eut Za^ i^m nicfjt Roul},

Unö all3eit gern. Dafe er 3U mir

Sdieint öer RTonö übers <Ed Kommen mouM

ober:

(Et öu mein lieber Hbenbftern, Sdjcin über neun <Bd,

3d) fef) öid) t|eut Sd)ein über mein' £}er3liebften fein Bett,

Unb an3eit gern! Dafe er nidjt raftet, nici)t rul)t,

Sdjein Ijin, fdjcin I)cr, Bis er an mid) öen!en tut.

(Beftirne unterfjalten fid| teilnet|menb über bas Sdjidfal ber ITtenf(^en.^) 3n ber

ferbifd}enDoI!sbi(^tung bilbet biefes (Befpräd) ber Sterne in ber f)öl)e einen be»

liebten (Eingang (£ieberrat)men) für er3äl)lenbe £ieber. So lange bes tlTenfdjen

Stern am Hbenbijimmel leudjtet, fo lange lebt er. Beim Hbfdjieb seigt ber S(^ci»

benbc bem inäbd)en feinen Stern unb fpridjt^):

•\j 26) roill I)inu)eg3ie^n übers roeite tDaffer,

Unb Kunbe, toic mir's geljt, erl)ältft öu feine.

Sunt 3ei(f|en tcill id) einen Stern öir laffen,

IDenn er oerfinftert toirö, öann £iebftc, nseine!

Unö locnn er gan3 fid) toirö oeröunfelt Ijaben,

Dann tceine, Kino; öann t)at man ntid) begraben!

Heben ben (Elementen ber £}öf)e, bie über bem ITTenfdjen fielen, finb es 3U»

näd)ft feine (Befätjrtcn aus ber (EiertDelt, bas Ro^, ber Ijunb, bie Qiiere ber Jjerbe,

1) £7ei)fe, 3talienifd}cs £teöerbu(f|, 103. 2) Roger, Piesni, 228.

3) ilommafeo, Canti pop., III, 50.

4) J}crrigs flrdjio, XIII. 3al)rg., 24. Bö., 175.

5) Baoaria: (Dberpfal3 unö Regensburg, 271. ügl. öa3u öie 3eitfd)rift „Das
öeutfd)e Dolfslieö", 11,43,44.

6) S e r b i
f
d) e s Dolfslieö : 3afob © r i mm , Kleinere Sdjriften, IV, 1 , 202. Der Stern

beridjtet öer betrübten Sdjtoefter öen ^oö il)res beim Sifdifang crtrunfencn Bruöers
(eftnifd)es Dolfslieö). Deutfd)e Runöfd)au, XXX, 215.

7) Jjeijfe, 3talienifd)es Oeöerbud), 60.
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bie il)m na!je[tel)en unb mit benen er toic mit feincsgleid)cn fpridjt. Überaus

3art unb ebel ift bas t)crl)ältnts bes Haturmenfd)en 3U feinem lEiere. Da ift

feine Spur oon XTti^Ijanblung bes tEieres ober Tierquälerei, 3ei(^en ber (Bemüts*

üerroljung , bie man in ber Kulturtoelt leibcr alltäglid) antrifft. Die Dolfsbid)«

tung oerrät ein tiefes Derftänbnis für bas tDefen ber Siere, bie fo banfbar finb

für jebe IDo^Itat, unb Barml)er3ig!eit für bie £eibcn ber Kreatur. Das tlier

oermag ja bod) nidjt 3U fpredjen, unb besljalb mu^ ber ITIenfd) il)m an ben flugen

ablefen, roas es leibet. IDäre bas Dolfslieb nicijt fo unerme^li(^ rei(^ an Sd)ön»

Ijeit, allein bie ibealc Darftellung bes üerl)öltniffes 3roifd)en tTTenfd) unb

Sier mü^te jebes füljlenbe Ijer3 erquiden. tDeld) eine reine lDeltanf(^auung

erfdjlie^t fid) uns t)ier!

Da ift 3unäd)ft bas Ro^ ^), bes Itaturmenfdjen un3ertrennIicE)er (Beno^, fein

TUitfämpfer, fein Kamerab im £eben unb Sterben. (Eine Sülle oon £iebe unb

3ärtlid)feit tjat bie DoIfsbi(^tung bem Roffe gefpenbet. Was bem Haturmenfdjen

fein 3UDerIäffiges, fampferprobtesRo^ bebeutete, bas fpridjt ein£ieb berKirgifen

ebenfo fd)Iid)t als rüljrenb aus: bem Kirgifenl)elben (Er 2öfd)tud erfranft fein

treues Pferb unb toirb matt. HIs ber Rede bies inne toarb, ba ftieg er ab, nat)m

bas Jjaupt bes (Eieres in feine Hrme, liebfofte es 3ärtlid| unb fprai^:

^ Da id) oaterlos, mein Rofe,
^ tDaröft mein Dater, (Efdial Kutrul^), öu;

Da id) mutterlos, mein Rofe,

rDarbft mir ÜTuttcr, Q;fd)al Kuiruf, öu;

flis id} Dolflos roar, mein Ro^,

IDarbft 6u Dolf mir, a:fd}al Kuiruf, öu;

Stirb nur ntd)t, öu eöles Ro^,

Za^ öu mid) im Kummer nid)t. —
So fpra^ ber fonft fo roortfarge unb ungefd)Ia(^te I^elb ber Steppe.^) Seines

lieben Kameraben £eib Ijatte iljm bie 3unge gelöft. — (Es oerlotjnt fid), einen

Hugenblid oor biefem ergreifenben Bilbe fteljen 3U bleiben: innigeren flusbrud

I)at bie £iebc 3um (lierc in menfd)Iid)cr Spradje nod) nid)t gefunben.

Hn bas Ro^ I)at ber £itauer fein {)er3 geljängt, es ift fein gan3er Stol3,

fein ausljarrenber (Befäljrte. Darum oergleidjt er aud) nur bas töertoollfte, roas

er befi^t, mit feinem Pferbe: fo fpridjt ber 3üngling 3ur £iebften*):

Siel) I)er betradjtenö, öu sartes ITTägöIein,

IDic mein Ro^ ersittert.

So toirft öu sittern, iDcnn öu im Brautfrans

flu meiner Seite ftetjft.

So lieb toic eine Braut ift bem litauifdjen Burfd)en fein Pferb. „tlTcin liebes,

mein fü^es Rofe!" nennt fofenb ber ITtagijare feinen feurigen Renner.^) Don ab»

1) Cefcnsroert ift öie Arbeit non d. Itcgelein, Das Pferö im arifdjcn Altertum

(Seutonta II). 2) Itame öes Reffes.

3) Raöloff, Proben, V, 569. 4) orocd, Citaucn, 186.

5) fligncr, Ungarifdje Dolfsöid|tung, XXII.
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göttif(f)cr ücrctjrung öcs anl]änglid)en £ebensgefäl)rtcn gibt eineftnif djes DoI!s=

lieb^) alfo Kunbe:

(EI)cr Ia& idE) oon öer SdjtDeftcr,

(E^er als Don öcn feinen E^engften;

ITIir jroei tEagc bleibt bic Sditoeftcr,

5ür bcs £ebcns Srift öer t^engft.

(Ein rumänifd)cr tjclb rüljmt fid) in einer Dolfsballabe, ba^ er fein pfcrb toie

einen Bruber liebe, er merbe es nie oerfaufen.^) ITod) meiter geljt einbulgarifdjes

üolfslicb, beim Branbe feines £)aufes gerät ein Bulgare in Smeifel, ob er fein

IDeib unb feine Kinber ober fein Ro^ aus ben SlQtnmen retten folle. (Er ent«

fd)Iie^t fid) auf Hnraten feiner IHutter unbebenflid) basu, bas Ro^ 3U Ijolen,

benn ^,ein foldjes Pferb finbct fid) feiten, für beine 5tau bagcgen finbeft bu eine

tjübfdjere unb toirft mit 'ü}X beffere Kinber seugen, ein treues Pferb aber finbeft

öu fo Ieid)t nid)t toieber".^) Bei foId)er fd)rDärmerifd)er Zuneigung unb Dereljrung

bes Reiters für fein Pferb erfdjcint es röof)I begreiflid), ba^ fid) beibe Kameraben

nid)t trennen fönnen. £ieber tötet ber Reiter fein Pferb mit eigener f)anb, etje

er es einem anberen überlädt. So erftad} Ritter (Eppele 00 n (Beilin gen (t 1381),

ben ein beutfd)es Dolfslieb bes 1 5. 3al)rl)unberts befingt, üon ben Hürnbergern,

feinen Sobfeinben, umringt, fein reifiges Pferb mit bem Sd)toertc.^) Dasfelbc

berid)ten griedjif (^e DoHsIieber oon Digenis Hfritas, bcm riefenljaften Kämpfer

unb (Bren3iöäd)ter bes bt)3antinifd)en Reidjes, aud) er tötet, beoor er ftirbt, fein

Sdiladitro^.'^) Dom Königsfotjn UTarfo fingt bie ferbifdje DoI!sbid|tung HI)nItd)es:

fein üuges Ro^, „Sd^ara^" genannt, fieljt feines f}errn ^ob ooraus, toeint unb

ftolpert. tUarto at)nt fofort, ba^ bies nid)ts (Butes bebeute, unb bereitet fid) auf

feinen J^eimgang oor. 160 2<^lite I)at il)m bas anl)änglid)e tEier treu gebient,

nun gel)t es an ein Sdjeiben Dom liebften (Befäljrten. Durd) einen rafd)cn Säbel*

l)ieb tötet Htarfo bas Ro^ unb gräbt il)m ein toürbiges (bxah. Dann 3erbrid)t

er feinen Säbel unb ftredt fid) 3um Sterben aus.'') Der le^te Blid bes fterbenben

Reiters gilt feinem treuen Renner, ber traurig it)m 3ur Seite ftet)t, unb er l)ält

3u3iegefpräd)e mit bem un3ertrennlid)en (5efät)rten.^) Hlles, toas ber Sterbenbe

nod) auf bem Ijer3en trägt, certraut er feinem Roffe an. 3n einem Iettifd)en

Dolfsliebe^) fenbet ber töblid) getroffene Reiter feinen Renner als Boten üonber

1) Heus, (Eftnifdjc üolfslteber, 113. 2) Sran^cnt Rumänifdje üolfslieber, 95.

3) Do3on, Chansons pop. bulgares, Hr. 55.

4) Böljme, flltbcutfd|cs £icberbud), 439.

5) Cegranb, Chansons pop, grecques, 21.

6) tEaloj, öolfslteber ber Serben, I, 256. 3aIoI' (5rtmm, Kleine Sdirtftcn, IV,

1, 122. (Ein anbcres fcrbif^es Dolfslieb feiert ben ^elöentob eines tDojrDoben, ber

Dor feinem legten tDaffengang mit ben Surfen mit fd)arfem Säbel feinem Roffe bas

f}aupt abfd)Iägt unb bann biefen Säbel, ber i^m bas tEeucrfte tötete, 3crbra(f|: Kapper,
(Defänge ber Serben, II, 13.

7) (Bö^c, p. oon, Stimmen bes ruffifdjen Dolfes in £tebern, 24.

8) mag 03 in öer Icttifd)=Iitcrärifcf)cn (Sefellfd|aft, V, 40.
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tDdftatt an bic Seinen, er follc 3U I^aufc beridjten von öem graufigen Utorben

unb bem f(^redlid)en Sd)tDeigen auf bem cnblofen Sd)la^tfelbe. Dem treuen (bt'

fäljrten gibt ber Sterbenbe feinen legten Auftrag: feine IDaffen ben 5teunben

tjeimsubringen unb
Das Q^ud) in meinem (Sürtel,

Dag bu es öer brauten brtngcft,

tDeinen totrö fie, es erblidenö. ')

Heben bem töbli^ oertounbeten ruffifdjen Solbaten^) fte^t fein Ro^, fdjarrt

mit ben Ijufen ben Boben unb fpäl)t nad) tDaffer für feines fjerrn Ied)3enbc

tippen. Aber es ift 3U fpät. Da forbert es ber bem Sobe (Betx)eil)te auf, I)eim=

tDörts 3U galoppieren unb feiner Iltutter, feiner $xau unb feinen Kinbern Kunbc

3U bringen.

dine rütjrenbc $reunbfd)aft oerbinbet ben Reiter mit feinem Roffe, bas in

täglid)er (Bemeinfdjaft, in Hot unb (Befaljr ber unentbel)rlid)e (Benoffe feines

^errn getoorben ift. Ro^ unb Reiter oerfnüpft in ber üolfsbidjtung ein unlös»

bares Banb ber Danfbarfeit unb Zuneigung bis übers (Brab Ijinaus. Das Ro^

oerftetjt nid)t nur bie IDorte, bie fein Reiter 3U iJjm fpridjt, es crtoibert aud)

in menfd)Iid)er Sprad)e. Särtlid) ift bie 5ürf orge, bie ber Reiter feinem Pferbc

rnibmet: in ber größten I)ungersnot, fo melbet ein beutfd)es üolfslieb ^), liefen

bie Reiter bas magere Stüdlein Brot lieber il)rcn Pferben unb gruben tDur3eIn

aus ber (Erbe fici) felbft 3ur Speife. IDaljrlid) ein ebler 3ug redjter Sierliebe unb

toatjren Rciterfinncs, bem bas Pferb I)öt)er ftetjt als bas eigene IDot)Iergcl}en.

Kein Zolin ift bem gelben 3U gro^, ben er nid)t bem treuen Pferbe fpenben

mödjte, mit golbenen ^ufeifen foll es befd)Iagen toerben, fo gelobt cinfpa»

nifdjer Ritter feinem Roffe.^) (Ein bulgarifd)er Krieger^) cmpfieljlt mit bem

legten Htemsuge ftcrbenb feinen Kameraben bie Sorge für fein toaderes Rofe

unb legt xi\mn toarm ans I}er3, bas treue tEier ja an ben frifdjen Q^ueU 3ur

tEränfe 3U füt)ren.

Diefe licbenoUe ^ürforgc oergilt bas Sier mit ber DoIIften Ijingabe. 3n ber

Dolfsepi! ber (Bro^ruffen*') unb ber üolfsbidjtung ber Bu Igoren'') fprid)t

bas braoe Ro^ 3U feinem Jjerrn, tcarnt iljn, toenn (Befaljr im t)er3uge ift, er»

ma!)nt iljn 3U mutigem üorgeljen unb fagt it)m treue Unterftü^ung 3U. Das

traulid)e tEier flogt feinem Jjerrn feine £eiben^) (£itauifd)cs Dolfslieb). flis

1) neugricd}ifd)es Dolfslieö beiSaurieli Chants pop. de la Grece moderne,

11,134. tEommafco, Canti, III, 330.

2) Ralfton, The songs of the Russian people, 34, 35.

3) Diefes fd)önc, tDcnig bcadjtete öculfcf)e Dolfslieö fteljt bei Sdjerer, Jung-
brunnen, 274. (Erf=BöI)mc, Cieöerljort, 111,200.

4) Damas I^tnarö, Romancero g6neral, II, 246.

5) Rofen, Bulgarifdic t)oIfs6td)tungen , 217.

6) Rambauö, La Russie epique, 79.

7) Strauß, Bulganfd}e t)oIfsöi(f)tungen, 212, 309.

8)ncffclmann, Dainos, 28.
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Üuges Oer toittert es frül)3citig naijenbe ^äljrnis unb offenbart il)m bic Itäf^c

ber 5eii^öc. Dem KIepI)t!)enf)auptmann £{afos brodjtc ein Rappe bie üon ben

dürfen gefangene (Battin 3urü(f.^) (Ein IDort, bas ber (Bebieter bem treuen Roffe

3uraunte, betoog es 3ur !üf)nen Sat (gried)i[d)es üolfslieb), Sobalb bas Ro^

ben ^ilferuf feines I^crrn oernimmt, rei^t es fid) mit Ungeftüm von feinen Ketten

im Stalle los unb ftürmt feinem (Bebieter entgegen (bretonifdjes Dolfslieb).^)

Der Kofaf oerlä^t fid) besljalb gans auf feinen Rappen, ber toie ein Si^eunb

forgt.^) Das Pferb bcs tUinuffingfdjen tEartaren^) fünbet feinem J^errn bic

Sufunft^), I)ilft il)m aus ber Rot, beu)ad)t il)n, als er fdjtocr oertounbet am
Bobcn liegt, fd^afft ITTittel 3U feiner tDicberbelebung, rettet feine Kinber unb

bringt iljnen Rat)rung. Das Ro^ röadjt bei feinem fd)Iafenben Reiter unb fud)t

il)n im toidjtigen Hugenblid burd)$d)arren unb Sdjütteln bes Raumes 3U roeden.'^)

Seine ^^eunbestreue betoö^rt bas Ro^ in ber Hobesftunbe feines ^errn.

RTit tEränen in ben flugen Hugen blidt es ben bem tEobe (Bemeiljten an, unb

fein tDiel)ern lä^t ben Reiter al)nen, ba^ er fid) 3um Sd)eiben ruften mu^. So

roeint Sd)ara^, bas Streitrofe bes KönigsfoI)nes Htorto, um feinen Jjerrn.^)

Xla6) einem gried)ifd)en Dolfsliebc oergofe bas Ro^ bes (I{)atfis inifI)oIis

plö^lid) lEränen unb fünbete il)m baburd) feinen Untergang.^) 3ft ber Jjelb ge»

fallen, bann ertoeift it)m fein Ro^ bie le^te (Etjre unb ben legten £iebesbienft.

(Brani, bas Ro^ bes Sigurb, bas oI)ne Reiter oom dl)ing I)eim!el)rt, auf bem

ber Jjclb crfd)Iagen toorben ift, lä^t, als (Bubrun, Sigurbs (Battin, 3U if)m tritt,

bas J}aupt I)ängen unb ojeint.^) 3n einer rumänifd)en üolfsballabc^") fd)arrt

bas Rofe bem toten f^erren mit feinen f^ufen ein (Brab unb oerfenÜ feinen £eid)«

nam, bann fprcngt ber Braune fpornftreid)s nad) £jaufe unb bringt ber Rtutter

bes (Befallenen nad)rid)t. Das Rofe als lEobesboten bes Reiters befingt bie üolfs»

1) Sttnicnid^=Rirf)ar^, ncugrie(f|ifci)c Dolfsgefängc, II, 21.

2) Cusel, Gwerziou, I, 469, 473. 3) Boöenfteöt, poettfdje Ufrainc, 64.

4) Sdjicfner, fjclöcnfagcn öer IUinuffingf(!)en tEataren, XV,

5) Dafe Pferbc toeisfagen, öte Sufunft üorausfe!)en, glaubt öte t)oIfsöid)tung feft.

Dtefer (Blaubc finöct fii^ 3. B. aud) int runtänifd)en Dolfslieöe: RuöotD,Ders»
leFjre unb Stil ber rumänifdjcn Dolfslieber, 36, unb in berDoIfscpif ber SübflatDcn:
Socrcnfen, (Entfteljung ber ferbo = froatifd)en £ieberbi(f)tung, 84, 89. (Ein mafu»
rtfdjcs t)oIfsIieb cr3äl)lt, ba^ bie üor ben XDagen gefpanntcn Pfcrbe ftampfen unb
nidjt oom f)ofe toollen, toeil fie bas Unbcil il|rer f^errin oorausfctjen. (flltpreu|ifci)c

RTonatsfd)rift, XXI, 67.)

6) $d)ottifd)e Ballabe: flrjtoun, The ballads of Scotland, I, 231.

7) Serbifdjcs Dolfslieb: tEaloj. Dolfslieber ber Serben, I, 254.

8) paffotD, Popularia carmina, 200. Benterfcnsroert ift folgenbe bcutfd)c
Sage: flis Kurfürft RTori^ von Sacfjfcn fürs cor feinem (Tobe aus bem Sdjloffc 3U
Bresben ritt, foll fein £eibrofe breimal mit if)m 3ufammengcfunfen fein, aud) „naffc

3cl)ren"I)abe baspferb aus bzn flugenfallen laffen. (Ridjorb, Cidjt unbSd)atten,149.)

9) Rlitteilung oon B. Ka!)Ie in Alemannia, II. 5-, VIII, 3.

10) Sranfcn, Rumänifd)e üoltslicbcr, 121.
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pocfic ber £itaucr'), fllbanefcn^), (oberfd)Ieftfd)cn)PoIen^), Ru[fcn^). Das

Pfcrb bcs gefallenen Ko[a!en entiDi[d)t bzn 5ein6en, um feines Jjerrn (Eoö 3U

melben:
Das treue tlter fel)rct 3uni Cager allein,

£äuft tDtlö umf)cr sroifdjen öer Seite Reilj'n,

TDüfjIt unö fdjarrt öie (Eröc mit fdjlagcnöent ^uf,

Ruft tDxeljernb feinen I^ctrn mit flagenöem Ruf.

flis bies bte (5efät)rten bes (Toten Ijören, ba, fo fingt ein tleinruffifc^esDoIfs«

lieb aus berUfraine^), laben fie it)re Junten unb fprcngen fort, um bic £cidje

3U retten, unb beftatten ben (Befallenen mit friegerifcf)en (Eljren. Das Pferb bes

firgififdjen fjelben trauert um feinen toten £)errn unb magert ab.^) 3n einem

albancfifd|en Klagelieb ^) auf b^n Zob eines Dertoen flga, ber oor bem 5cinbc

fiel, fjci^t es:

(Es fdjreit öer fjengft in öem Stalle,

€r fagt: toas ift aus meinem ^errn getoorben?

€r fomme ju mir unö fattle mid),

(Er befteige mid) unb reite fpa3tercn!

as Pferb bes crmorbeten Reiters feljrt immer toieber an ben (Drt 3urüd, u)o=

l)in es fein Ijerr geftellt Ijat, unb füt)rt baburd) 3ur (Entbeifung bcs Derbredjers

(beutfd)es Dolfslieb)/)

Hädjft bem Rofe ift ber fjunb bes tTtenfd)en anl)änglid)fter (5efäl)rtc. ^u^
feiner gebeult bie DoIfsbicEjtung. (iine fäd)fifd)e tDittoc, bic il)ren (Satten he*

tDcint, ruft feine I^unbc Ijerbei, bamit fie mit U)x gemeinfam ben (Toten beflagen,

ber aud) i!)nen toie ein Dater sugetan toar.^) Der auf ben (Tob Derrounbetc

(Ebelmann binbet feine ^unbc los unb fenbet fie I)cim, feiner (Battin unb bem

£jofgefinbc feinen (Tob 3U melben:

„Cauft, lauft, il)r fjünölein, lauft nun roieöer 3U Canbc!

\ Sagt's eurer 5tau unö eurem J)ofgefinöe:

fluf grüner £}eiö' roerb't if)r mid) liegen finben."

Die ant)änglid)en (Tiere finben ben tDeg unb berid)ten it)rer ijerrin bas traurige

(Befd)i(f ifjrcs (Battcn.* ) flu ber £eid)e eines gefallenen Ritters Ijalten feine £junbc

tDad)t, aud) feine $a\Un umflattern iljn fd)ü^enb (altenglif(^es Dolfslicb.)^^)

Dom braoen ^unbe bes Suliotenfüljrers piadjaoas er3äl}lt ein neugricd|i»

1) dfiriftian Bartfd), Dainu Balfai, I, 211.

2) be Raba, Rapsodie d'un poema albanese, 93.

3) Roger, Piesni, Hr. 141. 4) IDensig, SIatDtfd)c üolfslicbcr, 212.

5) Bobenftebt, Poetifd|e Ufraine, 111. 6) Rabloff, proben, V, 122.

7) 3. (B. oon f)al)n, fllbanefifd)c Stubien, II, 139.

8) Sdjercr, 3u"9brunnen, 125.

9) (Beorg SdiuIIer, (Blaube unb Braud) bei tEob unb Begräbnis im Sicben=

Bürger Sadjfenlanöe, II, 38.

10) Dcutfd)cs, bisl)er nur üeretnselt, 3. B. in Sdjiefien aufgcfunbcncs Dolfs=

licö: i7oftmann=Rtd)ter, Sdjlefifdjc Dolfslieber, 8.

11) Rttfon, Ancient songs and ballads, II, 54.
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fd)es £teb, ba^ er bas von ben Orfen 3ur $d)au gcfteilte {^aupt bes I}eI6en

mit ben 3ät)nen tDcggefd)Ieppt unb 3iir (Erbe beftattet Ijabe.^) Die Digoren,

ein jagbfrotjes unb fangesreid)es üolf im Kau!afus, bcfi^en ein £ieb^), bas

bie tlreue unb ben Spürfinn eines Qunbes feiert, ber feinen oon einer £atDine

Derfd)ütteten t}errn auffudjen I)alf. J)unbe crblicfen (Beifter, in einer bänifdjen

üoltsballabc melben fie burd) $rf)naufen bas Xlal\in ber toten IKutter, bie iljrc

tDaifen befudit.^)

tDie ^iere um tltenfdjen trauern, bas fdjilbert in rüt)renber IDeife ein neu=

grie(i)ifd)es üolfslieb^) alfo:

(Ein S(fiäfer liegt im iEobesfampf inmitten feiner Cämmer,
Die fleinen £ämmer toeincn oll, öie unfrud)tbaren Sd)afc.

So töirb bas üertjöltnis bes ergrauten t)irten 3U feiner J)erbc, ber täglid)en (Bc=

noffin, in ber (Einfam!eit ber grie(^ifd)en (Bebirgstoelt toie bas eines üaters

3U feinen Kinbern, unb begreiflid) toirb bie ergreifenbe Klage, bie ein gried)if(^er

I}irte um feine oerlorenen Sd)afe ertjebt.^) Das aromunifdje ITtäbd|en fpri^t

liebeDoII 3U bem glüdlid) toiebergefunbenen £amme.^) 3ärtlid)en Hbfdjieb oon

feinen dieren nimmt ber bem (Tobe gea)cil)tc rumänif(^e!)irte.^) löie ber Reiter

fein Ro^, fo liebt ber Bebuine ber tDüfte fein Kamel; ein Bebuinc Sübarabiens

fang feinem gefallenen Kamele ein rütjrenbes Klagelieb.^)

Dem gütigen (Brunb3ug, ber burd) bie DoIfsbid)tung gel)t, entfpridjt bas

Dort)errfd)en einer innigen £iebe 3umSiere, bie auf ITtitleibberutjt. Dieüolts«

bid)tung erblidt in bem Siere bas letbenbe (Befd)öpf. (Ein roeitoerbreiteter

Stoff ber Dolfspoefic, J)äsleins Klage, ift bem RTitgefül)! mit ber ^liertoelt'^)

1) (5arnctt, Qreek folksongs. Conöon 1885. 231.

2) K. Don £}al)n, Bilöcr aus öem Kaufafus, 45. Rüt)rcnö ift öie Klage eines

5 innen um bas fran!e t}ünöd)en unö öie Bitte an bie (BottI|eit, feinen Ciebling

3U retten. (Kantcletar, überf. oon Paul, 232.) (Er flc^t:

Pcnitar, crfaljr'ne (Böttin! Die bie Itafe i^m ocrftopfen!

Komm, mein ^ünbd)en 3U erlöfen, ©ib iljm, 6ötttn, neue Kräfte,

Komm unb rette beinen Sdiü^Iing, Cafe tf)n fröljlid) roieber bellen,

Ca& ben Kranfen balb genefen! Dafe er burd) bte IDälbcr ftreife,

nimm aus feinem HTunb bte Klammer, (Eüd)tig wirb bas IDtlö 3U ftellen,

Aus ber Ilafc it)m btn Pfropfen, Da^ mein penu mir als Stü^e

£a§ bie Sc^toämme ftd) ertoeidjen, Auf ber 3^9^ toie frü!)er nü^e!

3) Kriftenfen, Jydske Folkeviser og Toner, 207, 210. Über biefen roeitoer»

breiteten (Blauben: Böcfel, öolfslieber, XCIII.

4) £übfe, Dollsltcber ber (Briedjen, 340. £egr anb, Recueil, 247.

5) lllri(i)s, Reifen, 142. Paffouj, Popularia carmina, 385.

6) (Dbebenaru, Texte, 134.

7) fliejanbri, Rumäntfdje Dolfspoefie, überf. oon Ko^cbuc, 6«

8) IDrebe, Reife in £)abf)ramaut, 132.

9) Drei tCejtc t)at allein Sdjicften gefpenbct: I)offmann = Rid)ter, Sd)Ieftf(})c

Dolfslieber , 77ff. Sieben fammelte IDoff ibio (ine(ilenburgifd)e öolfsüberlieferungen,

II, 300 ff.) in mecficnburg.

Bö (fei, Pltjdiologie öer Dolfsöiditung. 2. flufl. 16
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entfprungcn: naio roirb öa berid)tet, toic bas^äsci)cn am Raine fi^t unb feinen

legten IDillen auffdjreibt. Bitter be[d)tDert es jidj über bic tnenfd)en, bie i!)m

nad) bem Ziben tradjten, toeil es I)ier unb ba ein Blättlein Kot)I Der3et)re.^)

Den Iitauifd)en3äger bauern bieKinberbes gefd)offenen Isafen , bieimlöalbe

allein umljerirren.^) Dem geplagten (Efelein roenbet bas fran3Öfi[d)el)oIfsIieb^)

fein ITIitgefüI)! 3U, es fd)ilbert bas 3al)mc (Brautier, toie es, !ran! unb oon „(Be»

Datier" tDoIf bebrotjt, fein deftament madjt. Die neugriec[]ifd)eDoIfsbid)tung

I)at in 3tDei £iebern bie Klage bes IDilbes befungen, imerften £iebe flogt eine

^irfd)Iut) um ben ücriuft iljres Kalbes, gemifd)t mit itjren Sräncn fd)Iürft fie

bastOaffer ber Quelle. (5erüt)rt oon fo oiel tllutterliebe , bleibt bie Sonne ftet)en

unb fprid)t bem armen Siere tEroft 3U.^) 3n einem 3toeiten neugriecl)ifd)en £iebe

flagt ein I)irfd) ben Perluft feiner Kälbd)en bem 5Iuffe.^) (Ein cerlaffenes IDilb

flogt in einem ferbifctjenDoIfsIiebe*^), fein3animerfd)allt röeitfjinljörbar gen

{)immel. (Eiefpoetifd) ift bie flnfd)auung eines rumänifdjen') Oebesnboö ber

IDalb um jebcs Rel) flöge, bas b^n (5efd)offen ber 3äger 3um (Dpfer fällt.

!}er3lid)es (Erbarmen 3eigt bie PoIfsbid)tung für bos ormc Döglein, bas im

Käfig fd)mad)tet(ferbif(f))''), für bos oomflbler DerfoIgteRebf)u!)n(neugrie=>

d) i f d))
^) ober bie ITod^tigolI, ber böfe ITTenfd)cn mutwillig bos Heft 3erftörten (neu»

gried)ifd)) ^'^) unb bie£erd)e, bie fid) um ifjre gefangenen 3ungen f)ärmt (roola«

d)ifd)).^^) Überall offenbart fid) ein finniges, tiefes (Bemüt ooll (Büte unb finb»

lid)er Unfd)ulb. —
„IDenn id) ein Döglein toär'!" Diefer Seuf3er eines fef)nfud)tsDoIIen J)er3ens

flingt burd) alle Dolfsbidjtungcn ber (Erbe. Die befieberten Sänger finb bie £ieb»

linge ber Dolfsbidjter, nomentlid) berIKäbd)en. 3f)r munteres 3utraulid)es IDefen,

if)r licblidjcr (Befong mod)t fie 3U Dertrouten bes Hlenfdien. Die Dögel fpredjen

1) Dcutfd): (Erf^BöFjmc, £teöerI)ort, 1,523 ff. rttcöcriänöifd): Dan Duijfc:

Het oude nederl.lied, 1,762 ff. (ötEejte). pointf d) (aus(Dberfd)Icficn): Roger, Piesni,

Hr. 67, 68, 69. IDenn and] etn3elne £ie6er öiefcr I^afenflagen bes I^umors nid)t ent»

bef|ren, fo ift öcr (Brunbton bes IHttgefütjIs mit bem tEiere bod] nidjt 3U leugnen.

Der Stoff ift alt unö f)at fid) ftcts großer Beliebtfjeit erfreut. Daüon3eugt cinRcoaler
Cieöerbud) aus ber 3iDciten f)älfte bes 17. 3al)rf)unöerts, too ein „Klag» unb (Eraur«

gefang bes ITtartcn 3enniffons" (eftnifd) = ^afe) crfd)eint. (3af)rbud) bes Dereins für

nteberöeutfdje Sprad)forfd!ung, XIV, 93.) Dgl. Ul)Ian6, Sd)rtfte.n, 111,70; berfelbe er=

toäI)nt aud) eine englifd)e l7afenf[age aus einer ^anbfd)rtft bes 15. 3af)rt)unberts.

2) (Ef)rifttan Bartfd), Dainu Balfai, 1,34.

3) RoIIanb, Faune populaire de la France, IV,252ff.

4) Pafforo, Carmina, nr.398—401.

5) £üble, Dolfslieber ber (Bried)cn, 244.

6) Botoring, Servian pop. poetry, 140. Kapper, (Beföngc, 11,99.

7) RubotD, üetsletire unb Stil öer rumänifd)cn Dolfslieber, 37.

8) 3. (Drimm, Kleine Sd)riften, IV, 1,165. tEaloj, Dolfslieber ber Serben, II,

32,210. 9) Kinb, flntt)oIogie, 34. 10) (Ebenba 172.

11) Sdjufter, Das tDaIad)ifd)c Dolfslieb, 12.
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3U 6cn ITtenfd)en, unb öiefe toijfen toieöer 3U beuten, was bie Dögel fingen.^)

So bilbet firf) bei gegenfeitigem Derftänbnis äioifdjen ben TITenfdjen unb benDögeln

ein inniges üerl)ältnis. Die üögel neljmen Hnteil an bes £anbmannes Hrbeit:

Spi^ bie Sdjar! [djallt's aus üogeltefjlen bem Bauer im 5i^ül)Iing entgegen.^)

3n ber franjöfifdjen Dolfsbii^tung fpredjen bie öögel HTunbart (patois)

aber aud) lateinifd) ^), in anberen üolfsbid^tungen, 3. B. ber neugried)ifd)en,

roirb ausbrüdlid) f)erDorgeF)oben, ba^ bie Dögel in beftimmten 5äIIen bie Sprad)c

bes ITTcnfdjen ge[ungcn Ijätten. Dem liebenben lTIäbd)en finb bie £ieber ber Dög»

lein jung unb alt oertraut, es fragt im beutfd)en Dolfslieb'^)

„tDas fingeft öu, liebs tDalöoögcIein,

tDas fingeft öu fo f(f)ön?"

unb aus btn grünen Stoeigen fdjallt es:

„36) finge um mein Seinsltcb(i)en,

Das mid) üerlaffen I)at,"

„(Es tüar am erften IKai", er3äl)lt ein £iebd)en aus lEosfana^), „id) ging 3um
©arten, um ein Blümlein mir 3U pflüden, ba traf id) ein milbes Döglein, bas

Don £iebesfad)en sroitfdjerte. „® Döglein", fprad) id), „Iet)re mid), toie bie £iebc

beginnt", unb fiel), es anttoortete: „Die £iebe beginnt mit3ubelfang unb Klang

unb enbet fpäter mit Klagen unb f^erseleib." IDas bas Döglein auf fdjtoanfem

3u)eigc fingt, barüber gibt ein neugried)ifd)cs Dolfslieb-) Huffd)luö:

^J (Es fingt mit Itcbltd| = füfecm Hion, rote Ciebc toirö geboren,

tDic in öcn flugcn fic entfteljt unö fenft ftd) auf öic £ippcn,

Unb oon öen £tppen in öas £)er3 unö loie fic bleibt im £)er3cn.

Der £icbenbe befu(^t fein lKäbd)en in feinem (Barten:

(Es fang oon IjcIIer Stimme,

Da^ es in öen (Barten er flang.

Die Dögel in öen £üften

(Dabcns öcn n)töcrl)an.')

1) Dicflusöcutung öerüogelftimmcn ift ein fd)ier uncrfd)öpflt(i)cs (Bcbiet, öas

Befte öarübcr Ijat tDtll). TDadcrnagcI, Voces variae animantium, 2. flufl., Bafel

1869 geliefert, öod) bleibt nod) üiclcs 3U ergrünöcn. Die Deutung öer Dogelftimmen

bef^äfttgt fdjon öas Kino: Böl)mc, Ktnöcriieö, 2I8ff.

2) Die üögel maljnen öcn italienifdjcn £}irten 3um flufbrud), ein ital. ITtoi»

Iteö (Archivio per lo studio delle tradiz. pop., VII, 104) fingt:

Canta 11 cucco e 11 merlo dlce:

Su pastori, alla montagna!

3) Bei (Bagnon, Chansons pop. du Canada, 32, Ijei^t es:

Les oiseaux parlent-ils? —
Ils parl'nt francals, latin aussl.

fttinltd): pui)maigre, Chants pop. rec. dans le pays Messin, II, 104. tEorb6, Ro-

mancero, 161,210. „Der üogel fprad) nidjt roie ein Dogel, fonöern mcnf(^Iid)e Sprad)e",

fagt ein neugried)ifd)es üolfslicö. (iommafeo, Cantl , HI, 202.)

4) Köf)Icr»IlXeier, üolfslieöer oon öer lUofcI unö Soar, 1,102,

5) tEigri, Cantl pop. Toscanl, 85. 6) Kino, flntl)oIogie, 173.

7) Bcrgreiljen, I)gg. üon 3. ITTeicr, 111. (Er!=BöI)me, Cieöcrljort, 11,244.

16*
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(Ein lTtäö(^en fi^t fti(fcnb im (Barten , ba ruft eine Hadjügall com Ro[enftrau(^

I)erab: „Tttarifa, lafe uns um bie IDctte fingen!" unb fie fangen brei H^age, fo

er3äl)lt bas bulgarifd)e üolfslieb^), ba überroanb IHarifa bas üöglein unb

CS mu^te fi(^ gefangen geben, bie gro^{)er3ige IHarüa f(^enfte itjm Zehtn unb

5reil)eit:

Haditigall, fü^c Sängerin,

36) laffc ötr öcinc $d)rr)tngcn,

SHeg l)etm unö f)egc öetne 3un9cn-

IDie 3art unb fein empfunben ! Die üögel finb ben ITtenfdjen u3ol)I geroogen, nament=

lid) bin trtäbdjen ftel)en fie mit Rat 3ur Seite. 3ix»iefprad)c mit einem Döglein

I)ält eine $d)öne im fran3Öfif(^cn Dolfsliebe^), bas tEierdjen ift fo 3utraulid),

ba^ es fid) auf it)re ^anb fe^t. Sie er3äl)lt bem öogel i!)r tjerseleib. Die Had)ti=

gall gibt ben£iebenben guteRatfd)Iäge^) unbHiroft.*) DieSi^toalbe mat)nt ben

entfernten (Beliebten fdjicunigft I)eim3ufeljren , ba fein Sdja^ feiner mit Sel)n=

fu(^t Ijarre.^) (Ein Krieger mu^ ins 5clb 3iel)en unb lä^t feiner Ciebften ein

üöglcin 3um Hnbenfen 3urü(f
, fie füttert bas ©erdjen unb benft babei bes fernen

5reunbcs (fran3Öfifd)es Polfslieb). ^) Dem fernen (Beliebten bringen Dögcl Bot»

fdjaft Don t}aufe ober üom Oebi^en:

Slieg tl)m nad) öu ööglcin

Bis öir matt öic Slügcl:

Sag iljnt, öa§ id) il)n nod) liebe

Unterm (Brabesijügel,

fingt ein poInifd)es IlTäbd)en.') Die £iebesbotin bes beutfi^en Doüsliebes

{ft5taunad)tigan, bas beutfd)c üolfslieb allein oerIeit)t iljr, ber licbcfunbigcn,

bzn (Eljrentitcl S^^lm. Sie trägt Briefe im Schnabel Don einem £iebenben 3um

anberen^), aud) ber finge 5inf erfd)eint Derein3elt als Bote ber£iebe.^) Hadjtigall

unb Sd)U)aIbe finb bie £iebesbotcn berfran3Öfifd)en Dolfsbidjtung.^") Sd)on im

1) Do3on, Chansons pop. bulgares, 285.

2) Bujeauö.Chants etchansons, 1,220,11,78. Doncteu5,Romanc6ropop.442.

3) Ulrid), 5ran3öfif(f)e Dolfslieber, 45. Bujeaub, cbenöa, 11,26.

4) Chansons du XV siecle pp., (b. Paris, 104,116.

5) Ulrid), Sran3Öfifd)e üolfslieber, 94. 6) Ulrid), ebenöa, 52.

7) Roger, Piesni, Hr. 225. (Eine flmfel als Ctebesbote, ebcnba, ITr. 224,

8) Stmrod, üolfslieber, 174. flud) im ntcberlänbtfd)en Dolfsliebc ift bie

Hadjtigall Botin ber Cicbe: oan Dut)fe, Het nederl. lied, 754ff. (5 (EcEte).

9) Dunger, Runbäs, 103.

10) „Kleine a)ilbcnad)tigall, Botin berCiebe" nennt fie ein fran3öfifd)es Dolfs»

lieb (Ulrid), 5ran3. üolfsl., 67) unb oon ber 3icrli^en Sdjmalbe Reifet es:

Die Sd)tDaIbe beginnt il)ren S^ng, fie fliegt 3um Sdjlo^ ber Ciebc,

Derfdjioffen finb bie (Euren, burd)s Sanfter fd)tDingt fie fid) hinein:

„(Suten tEag, guten tiag, mein 5röulein,

Dein £iebfter bittet bid) burd) mid): oergi^ if)n nid)t!"

Ulrid), ebenba, 110. ®agnon, Chansons, 213. RoIIanb, Faune pop., 11,275.

3m ruffifd)en üolfsliebe erioeift bie Sd)n)albe einem (Befangenen Botenbienftc: p.
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1 5. 3at)rt)un6crt toirb 6ie tXadjtigall in fran3Öftfd)cnt)oIfsIic6ernaIs£icbcs*

botin befungen.^) 3n einer engIi[d) = fd)ottifd)enDoIfsbaIIabefd)toingtfid) ein

5alf e als Bote 6es £ieben6en mit einem Briefe 3ur Beljaufung öer (Beliebten,

|e^t fid) auf eine Birfe üor it)rem $enfter unb fingt fo lange, bis fie itjn tjört

unb ben Brief entgegennimmt.^) (Ein (Befangener fd)i(ft feinen ^a^en als Hb=

g efanbten naä) bem oerlaffenen f)ofe 3ur flagenben BTutter (bulgarifdjesüolfs»

lieb).") Der flbler ift ber Senbbote ber£iebenben in ber üolfspoefie berHeu»

griedjen.'*)

Heuigf eiten roiffcn bieDögel benTtTenfd)en 3U beri(i)ten, fo melbcteinüogcl

bcm (Beliebten ben^ob feines nTäbd)cns (bänifd)est)oIfsIieb)^), einpolnifrfjer

£iebt)aber erfäl)rt com üorübcrfliegenben Sperber bie Untreue feiner (Beliebten.^)

Die gcroaltfame IDegfüljrung feiner (Battin oerüinbet ein Dogel bem g r i e d) i f d) e n

l^elben.^) 3n fdjnellem Singe erblirfen bieüögel mit iljren fd)arfen Hugen naijenbe

(Bcfaljren unb vermögen ben TTIenfdjen red)t3eitig 3U toarnen. So ruft im beut»

fdjen Poüsliebe") eine toeifee (Taube ber com Blaubart entfül)rten3ungfrau3u:

fie folle auf ber Ijut fein, elf 3ungfrauen I)abe iljr Begleiter bereits getötet, fic

fei fein 3tDÖlftes (Dpfer. (Einen bulgarifdjen treiben roarnt ein Dogel cor bm
rtad)ftellungen feiner 5ci^be.^)

Hud) fonft finb bie Dögel all3eit bereit, unglüdlidien ITtenf(^en in itjrer Drang»

fal Unterftü^ung 3U geroäI)ren. Der f)iIfIofe Derrounbete im H)albe ruft in ber

fd)ottifd)en Doüsballabe ^'') bie Dögel Ijerbci:

D n (B ö ^ c , Stimmen öcs ruffif(f)cn Dolfes in Cteöern, 1 50. Der (Brufe öurd) öicS d) to

a

I b

e

ift ber italtcnifdjcn Oolfsötdjtung geläufig:

Rondinella, che passi monti e colli

Se trovi l'amor mio, digli che venga.

tEtgrt, Canti pop. Toscani, 178. HF)nIid): 6ianntnt, Canti, 115. RigF)i, Canti

pop. Veronesi, 18 unö öfter. (Ein neugrte(i)ifd)e$ £ieö fenöet (5rü|c mit öerltad)«

ttgall, öer Bteeresflut unö öer SdjtDalbc ((Eommafeo, Canti, 111,48). Die 3ierlid)e,

pfeilfdjnell mit bli^enöem Slügel öoI)inf(i)te^enöe SdjtDalbe ift aud) öic Botin öer lieben»

öen inagt)arin (fligner, Ungarifd)c üoIfsöid)tungen, 218).

1) Chansons du XV siede pp. ®. Paris, 6, 70, 76, 103, 142.

2) IDtrtl), 5ormeII)aftc unö ttjpif^c (Elemente in öer cnglifd) = fd)0tttf(f|cn Dolfs»

ballaöc, 20. 3) Rofcn, Bulgarifdje t)oIfsöt(f)tungen, 208.

4) Cübfc, üolfslieöcr öer (Briedjen, 104.

5) Kriftcnfen, Jydske Folkeviser, 58. ÄF|nIid} ein fran3Öfifd)es Dolfslicö:

Itirtd), 5tan3Öfif(i)e üolfslteöer, 157.

6) Roger, Piesni, Ilr. 127. 7) pafforo, Carmina, Hr. 440.

8) Ejoffmann=Rtd)ter, Sd)Icfifd)c Dolfslicöcr, 26. lUctcr, $d)tDäbtfd|e Dolfs»

Iteöer 297, 299.

9) Rofen, Bulgartfdje DoIfsöicf)tungen , 172.

10) Htjtoun, Ballads of Scotland, I, 46. Die glet(f)e Situation fdiilöcrt ein

üoIfsHeö öer Ileugrtedjen: ein Dertounöeter liegt an etnfamer (Quelle unö fprid|t

mit öen Dögeln, öie tf)m Rat erteilen, roie er gefunöen fann: Qlommafeo, (i^anti^

III, 330.
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® tft benn gar fein lieb Pogel I)ier, 3ft öcnn fein üogel in öicfem $ox\t,

Der toeiter fingt mein IDort? Der mir öie £ieb antut

E^inflicgt 3U meiner IHutter Sdjlo^, Unb taud)t bic Sd)tDing' in IDaffer ein

Dafe fic mid) f)oIen foll. Unb ne^t mein brennenb fluge?

(Ein Star, 6er biefe Bitten oernommen, fliegt baoon unb bringt ber ITlutter bes

IDunben Botfdjaft. $üx gelungenen Botenflug unb Suoerläffigfeit foII bas Dög=

lein üom £tebenben aud) feinen £ol)n erljalten, fein (Befiebcr toirb mit eiteKBoIb

gefdjmüdEt ^) (b e u t f d) e s öolfslieb). (Eine £iebenbe, bte il)r £)er3 an einen Stubcntcn

geljängt \)at, Derfprid)t in einem f ataIonifd)en Dolfslieb bem üogel, bcr il)r

Befd)eib üom (Trauten in ber 5erne bringe, ben $d)nabel unb bie Slügel mit (Bolb

unb Silber 3U Der3ieren.^) (Ein finnifdjes ITTäbdjen gelobt bem üöglein, bas

il)m Botfd)aft bringt, es toolle it)m bas Heft rooljl beljüten unb bett)al)rcn.^)

üögel toiffen bie 3u!unft.*) (Braf perct) I)ört, fo fingt eine f d)ottif d)e DoIfs=

ballabe''), im (Barten, toie ein Dogel iljm beüorfteljenben Kampf propI)e3eit. Dem
gried)ifc^en Reden Digenis Hfritas oerfünben Dögel ben balbigen (Eob.^) (Er

fpottet ttjrer; ba nal)t dljaron (bertlob), um feine Seele 3U Idolen. (Tapferen, bie

3um Kriege 3iel)en, fagen Dögel ben (Tob ooraus, 3. B. bem Satir Bet) ^) unb bem

KIepI)tI)en 3ibros.^) flud) bas albanefifd)e Dolfslieb ^) fennt bie Setjergabe

ber üögel. Den £iebenben, bic im Rofengarten ujeilen, propI)e3eien bie üögel

fommenbes fjer3eleib. (Üeutfdjes üolfslieb bes 16.3al)ri)unberts.)^")

Das £os ber tKenfd)en gcljt ben üögeln 3U I}er3en. Um ben gefallenen Kc

1) Uf)Ianb, Dolfslieber, 17, B. Simrocf, öolfslieber, 87. Böf)mc, fllt-

beutfd)es Oeberbud), 159,4.

2) IHilä I) 5ontanaIs, Observaciones, 161.

3) Kanteletar, überf. von Paul, 69.

4) 3u biefer propl^etengabe pafet bie fluffaffung ber üolfsbidjtung, ba^ bic

üögel fäl)ig finb, (Beifter 3U erfennen. flis bcr tote, an ber fditoarsen peft ocr«

ftorbenc Konftontin feine Sd)U)cfter Doifa 3ur flagcnbcn IHutter I)eimI)oIt, ba er»

fennen bic üögel ben gefpenftifd)en Reiter unb roarncn bas junge IDcib an feiner Seite:

Da fang ifjnen 3U ein fleines üögelein:

„U)ef)c, Doifa, arme Doifa!

tDei^t bu aud), mit roem bu 3ogeft?

IHit bem Konftontin, bem (Eoten!"

flifo er3äf)lt bic bulgarifd|e $affung ber unter b^n Sübflatoen, (Brted|cn unb tf)rcn

ttadjbarn oerbreiteten Did)tung oom Ritte bes toten Brubers, ber bic SdjtDcftcr auf

IDunfd) ber IHutter f)erbeif|oIt. Rofen, Bulgorifdje üoIfsbid)tungen, 249. ftf)nli(^

neugriedjifd): (Eommafeo, Canti pop., 111, 344, 346. Kinb, flntfjologic, 100.

(Bcorgcafis et pineau, Folklore de Lesbos,255.

5) Perci), Relics, 1,235 ((Eaudjni^ edit.).

6) £cgranb, Chansons pop. grecques, 19. Desfclben Recueil, 194. Der
Kämpfer Sibros crfäfjrt com üöglein fein nafjes <Enbe. £übfc, üolfsliebcr bcr

®ricd)en, 315. 7) 'AQaßccvrt,vbe, ßvUoyij, 45. 8) Kinb, flntf}oIogic, 18.

9) bc Rabo, Rapsodie d'un poema Albanese, 22.

10) flmbrafer Ctcberbudi, f)gg. oon Bergmann, 369.
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fa!enl)ctman flagten, rüie ein fleinruffifdjes Dolfslicb^) befdjreibt, bie öögcl.^)

(5an3e Sd]tt)ärme f(^u)ar3er Raben überjogen toie bid)te Hebel bie Ufraine, frei»

fd|enb fd)rien (Beier unb Hbler in ben £üften nad) bem (Toten, unb Ijaufen von

£erd)en 3tx)it[d)erten traurig um if)n. Die öögel betoeinen bas £os ber armen

tDaifen. üolfslieb unb 2otenfIage ber Siebenbürger Sai^fen beujaljrcn

folgcnben Reim:
l/iDcr [oll mid) nun betDcinen?

Die Dögcl auf öcn Bäumen.
tDer foll mid) nun bcbaucrn?

Die öögcl auf 6en ITtauern')

Huf ben (Bräbern 3roeier £iebenben fingen ^wzi £erd)en iljr £ieb(i)en.^)

Kein öogel toirb in ber üoIfsbid}tung fo Derfd)ieben beurteilt, töie ber K u d u d

,

öeffcn eintöniger Ruf aus frifd)grünem 5rül)lingsa)albe fo getjeimnisoollerfdjallt.

(Butes unb Böfes toirb if)m nadjgefagt. Den (Bermanen ift ber Kudud Dor

allem ber tr)pif(^e5tüI)IingsDogeI^), ber immer luftige Derüinber ber £en3es='

frcubc*^):

Der Ku!uf mit fetm Sd)reien

I]Iad)t frölid) jcöermann. /
y

(Er lodt bie tltäbdjen 3um Reigentan3 im (Brünen Ijinaus. „IDenn ber (Buggu red)t

fdjreit, is bie luftigfte 3eit", jubelt ber Kärntner.^) (Ein Sänger bes $roI)finns ift

ber Kudud ben Rinnen: „finge bu tDunberoogel, golbner Kudud, finge $xo^'

finn, ba^ fid) bie falte Bruft ermärme", lautet ein üoltslicb.**) Beim Ruf bes

1) Boöcnftcöt, poctifdjc Ufraine, 101.

2) Denfclben fd)önen 3ug entljält eine oon Perci), Relics, III, 177 (?Eaud)ni^

edit.) mitgeteilte englifd)e Ballabe: Dögel bcflagen jroei im tDalöe umgefommenc
Kinöer unb beöeden bie £eid)en pietätooll mit Blättern. 3n einer onberen eng lif d)en

Ballabe graben bie üögel einem loten £iebcspaar im tDalbe bas (Brab: (Etjilb,

Eng-1. and scott. ballads, IX, 159. flud) im beutfdjen üolfsliebe I)etfet es, ba^

bie tDalbüögcIctn um (Ermorbete trauern: Simrod, Dolfsliebcr, 596.

3) S(^uncr, öolfstümli^er (Blaube unb Braud) im Sadjfenlanbe, 11,32,

4) Deulfd)es Polfslieb: KöF)Ier=nieier, Dollslieber Don berlHofel unb Saar,

1,17. flljnlid) fran3Öfifd): Ulrid), Srcin3Öftfd)e Dolfslieber, 26.

5) Ul|Ianb, Dolfslieber, Itr. 57. 3f)n löft 5rau nad)tigall im Sommer ab.

£üning, ITatur, 187,188. Diel lUaterial über btn Kudud f)at W. mannljarbt
in ber „3eitfd)rift für beutfdje lTli)tI)oI.", III, 209ff., 3ufammengetragen, er bel)anbelt

auf S. 250 aud) ben Kudud im beutfdjen Dolfsliebe.

6) Dies mag tDol)I bie urfprünglidjc fluffaffung bes ITaturmenfdjen gctoefen

fein. Bis tief in bas oerfloffene 3al)rl)unbcrt Ijinein mar es in ber englifdjen ®raf=

fd)aft Sl)ropfI)irc Braud), fobalb ber erfte Ruf bes Kududs erfd)allte, alle Arbeit

einjufteilen unb btn Reft bes Q^agcs mit £uftbarfcit unb (Bcfelligleit 3U üerbringen

The cuckoo ale nannte man biefes finnige, fid)cr uralte germanifd)e $e^\t (Branb,
Populär antiquities of Great-Britain, eb. EjasUtt, II, 132.)

7) nedl)eim, (Ed)te Kärntnerlieber, 11,228.

8) Kantcletar, überf. oon Paul, 264.
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^reubcnoogels, bes Kudfuds, toeint öie lOaife.') flis 5rül)Iingsbote crf^eint er

aud) im Iitauifd)en Doüsliebe:^)

3n bcm nofjen grünen IDalöe

Rief öcr Kucfud unb er3Ql)Itc

Don öem tüarmen, froI)en 5rüf)Iing

Allen nten[(i)cn, öie it)n I)örten.

Danehen ift ber Kurfurf aber aud) ein Sd)al!, er t)änfelt manrfjcs I)ciratsluftige

IKägbelein, bas iljn als Propf)cten ausfragt, roic lange es nod) tDät)re bis 3ur er=

[eljnten Jjod)3eit. HIs J}eiratspropI)et gilt berKudud in germanifd|en£anben

allgemein^), aud) fonft glaubte man fd)on in alten Seiten, ba^ ber gel)eimnisDoIIe

Rufer im IDalbe röeisfagen fönne.^) flIs 3ufunftspropI)et unb tjeiratsfünber gilt

ber Kudud aud) in 5i^cin!reid)^) unb Portugal^), fotoie bei ben Ruffen.')

(Ein Sd)idfalsfünber ift ber Kudud aud) ben €ften.'') 3l)n ruft bas |innifd)e

inäbd)en an*')\$ilberDogel, la^ bid) l)ören, gib tDal)rl)eit, roerb' id) lange oI)nc

fjäubd)en, lange nod) in £oden gef)en?^'') Über ben €l)arafter bes Kududs I)abcn

fid) 3roci roeit ooneinanbcr abrDeid)enbe Huffaffungen in ber Dolfsbid)tung ge»

bilbet: bie eine crblidt in bem Kudud einen Bruber £ieberlid), biefe Huffaffung

finbct yid) im üoltsliebe berDeutf d)en^^) unb nod) fd)ärfer ausgeprägtim f ran»

3Öfifd)en^^) Dolfsliebe; bas (Begenteil finbet fid) in ber üolfspoefie ber Slaroen,

1) (Ebenöa285. 2) Seit fd)r ift für DergIeid)en6e£iteraturgefd)id)te,n.5.,I,273.

3) flu^ in J}oIIan6: Kalff, Het lied in de middeleuwen, 373.

4) (Eaefarius, öer ITIönd) üon £)eifterbad), (Dialog. 1, 295), roeig öaoon

3U bcriditen. 3m ITIittcIalter, öer 3eit glüdlidjer, naioer Halurfreuöe, galt öer Kudud
(gouch genannt) mit feinem einförmigen Rufe bei jung unö alt als n)al)rfager,

öeffcn Rufe forgfältig gesäljlt tDuröen, öa fie öie £cbensöauer öes Caufd)ers an=

gaben: 3ingerle, Das öeutfd)e Kinöerfpiel im nTittelalter, 34. 3n lateinifd)en

Preöigten öes 13. 3al)rl)unöerts toirö ertDäl)nt, öafe nad) öem fransöfifdjen Dolfs«

glauben am 1. RTai öer Ruf öes l^ududs ein (Drafel bcöeutc, toer il)n fünfmal

rufen Ijört, beljält (Blüd unö (5efunöl)eit : Cecot) öe la rnard)c, La chaire francaise

au moyen-äge, 393.

5) Rollanö, Faune populaire, 11,84. 6) Braga, O povo portuguez, 11,81.

7) (Er fül)rt öestjalb im ruffifdjen Dolfslieöe öen Beinamen „Weschtschünja",

ö. I). „öer Kunöige, Sufunftsfunöige" ((Beorg Böl)ling, Aus noröruffifdjen Dörfern,

69). Die iugenölid)e niaria befragt in einem fleinruffifd)en Dolfslieöe (Boöcn*

ftcöt, poetifd)e Ufraine, 57) öen Kudud, ob fie balö freien toeröe.

8) Heus, (Eftnifd)e Dolfslieöer, 247. (Er fieifet „golöener" Kudud unö „Silber*

fdjnabel".

9) Kanteletar, überf. Don Paul, 57. 10) Cbenöa 57, 217.

11) Itad) einem cerbrciteten öeutfd)cn Dolfslieöe Ijat öer Kudud 3toölf tDciber

(IDoffiölo, lTtedlenburgifd)c Dolfsüberlieferungen, II, 269).

12) 3n öer (Sascogne fingen öie f)od|3eitsgäfte nedifd) öem jungen (Satten

folgenöe Derfe:

(Eljmann, pa^ auf einen Dogel auf,

Dafe öer fid) nid)t fe^' auf öeinen Ijut;

's ift ein Dogel roeit belannt,

„Kudud!" fingt er im S^üfjling.
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£itaucr unb Rinnen: I)ier ift ber Kudud ein Klageoogcl getoorbcn, fein Ruf,

in bcm ber (Bermane 5rüI)Iingsiul)eI, ber Romane Spott 3U Ijören glaubt, ift bem

SlatDcn u\w. ein Ruf fel)nfud)tsüoIIer Klage.^) So oer[d)icben beuten bic

DöIIer, je nad) il)rem Haturell, bie Stimme besfelben (Eiercs.

TTlituntertjatfid) aus [oId)enDoIfsanfd)auungen eine ti)pifdjeSt)mboIift)eraus»

gebilbet: toie ber Kudud 3um fteljenben Repräfentanten getüiffcr Denf= unb (Be=

füt)Isarten, fo ift 3. B. bie tEurteltaube 3um feftgeprägten Sinnbilb ber un»

roanbelbarcn (Treue in ber t)oI!$bid)tung getüorben. Don iljr er3ät)It ein beut*

f(^es üoltslieb^):

(Blaöe, Poesies pop. de la Gascogne, 1,322.) Diefen (Bcbonfcn fptnncn onöerc

fronsöfifdjc Dolfslicöer toeitcr aus (Blaöe, ebenöa, III, 57). 3m flDrand|in

fingt man nadj Du IHertl (Etudes, 73):

3ungc £eutc, bie t{)r Ijeiraten töollt,

® Ijciratct nidjt im IKonat IHai,

3d) I)abc öen Kurfud gefel)cn!

1) (Einige be[onöers fd|öne Beifpiele [teile id) I)ier sufammen:

Unö toenn öu fjöreft

Den Kuducf langfam rufen,

So toirft öu öenfen,

(Es mein' öic ITtutter fläglid),

fingt eine Iitauifd)C Daina (Bartfd), Dainu Balfai, I, 150). (Ein ruffifdjcs

lTtäöd)en ruft bem Kuducf 3u:

Za^ 6ein Stöljnen, armes KududEIein,

Ruf öcin „Kudu!" nid)t fo traurig bort!

3ft ja oIjne!)in mein armes t}er3

$d)on DcrtDunöet, fd|on fo tief oerle^t.

((Bö^e, Stimmen, 123, 125.) (Ein Dolfslieb ber IHorötDinen (Roffofdjnr), Die
IDoIga, 147), eines finnifd) = ugrifd|en Stammes in Süöru^Ianb, fingt: ItTaria roein

— tDic toeint fie? So loie öer Kucfucf ruft. Das öolfslieö ber Bulgaren (Rofen,
Bulgarifdje üolfsöidjtungen, 248) erblicft in öem „grauen" Kuducf eine oertDanöeltc

IHutter, öie tEag unö nad)t flagenö girrt. £in tfd}ed)ifd)es Doüslieö fingt:

fluf öer (Eid)e fi^t ein Kudud
Unö er [dilägt, l)ebt an 3U flogen.

Dag öer £en3 nid)t immer roäljret . . .

(£}clfert bei DI ad). Die Ced)ofIaroen, 176.) Beim t^aupte öes gefallenen Kofofcn
fe^t fid} — fo fingt ein fleinruffifdies Doüslieö — ein Kudud nieöer unö flogt

roie eine Sd)n)efter um öen Bruöer oöer eine ITtutter um öen So!)n (Boöenfteöt,
Poetifdje Ufraine, 89). Huf ferbifd)en (Brabfteinen finöet fid) öer Kudud, öer

tt)ptfd)e KIogeDogel öer ferbifdjen DoIfsöid)tung (^oernes, Dinartfd)e IDanöe.
rungen, 154).

2) €rf»Böf)me, £ieöerI)ort, 1,238. 3al)Iretd)e Belege bei Bö del, Deutfd)e Dolfs«
lieber aus (Dberl)effen , XLIIIff. Da3u nod): Doncieuf, Romancero pop. 284 (fron-

3Öfifd)) ; R g e r , Piesni , Hr. 224 (polnifd)) ; (5 i a n n i n i , Canti pop., 1 29 H. (italienifd))
;

morofi; Dialetti greci, 52 (griedjifd)); IDoIf i) ^ofmann, Primavera, II, 19
(fpanifd)).
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Unö fann er mir nid^t toeröen (Es jleugt 5cn IDintei \o fü!)Ic

Der Ciebftc auf öiefer (Erben, Unö trinft bas tDaffcr fo trübe,

So rotll td| mir bred)cn meinen THut, (Es fe^t fid) auf ein öürren flft,

®Ieid)tDte öas (Curteltäubicin tut. Da irret toeöer £aub nod) ©ras.

flis Sinnbilö öes tapferen gelben erfdjeint im Dolfslicbe öer Süöflaroen Dtcl=

mals 6cr$alfe. „IDcr öiefe Raffe (in ber J)er3egon3tna)tnit)rcrReinI)eit!ennt,"

bemerü ein Beobadjter oonCanb unb£euten'), „u)irb ben Dcrgicid) iljrerlTIän»

ner mit bemfelfcnberooljnenben mageren, aber fd)arftlauigen unb fd)arfäugigcn

Rauböogel I)öd)ft 3utrcffcnb finben."

Der 5U<^ ^ft ÖQs Sinnbilb glü(flid)er, freier £ebensfreube; fingt bo(^ ein

beutfd)cs üolfslieb^):

3n öem IDaffer fdjtoimmt ein $i\d),

£uftig, toer nod) leöig ift!

(Ein (Egcriänbcr üolfslieb^) fül)rt benfelben (Bebanfen aus:

Dr 5ifdi fdinal3t in tDdffa,

tDcnn ö' Sunn reat fd)äi(n) fd)ei(n)t,

U's maiöell is lufti,

tDcnn's f}ca(r)3l a flei(n)t.

Den „glü(flid)en" $\\di, ber forglos burd) bie IDellcn fdjtDimmt, beneibet ein

glücflofes polnifdjes nTäbd)en.^)

IPie 6er S^^) iTn tDaffer tDud)s id),

IDic am Bad) öie junge (Erle,

©f)ne Sorgen ift öie 3ugcnö,

meint eine finnifd)e Rune,^) —
Dem Baum als 3eugen ber öergangenl)eit, ber tote ein Htjne auf jüngere

(Befd)Ied)ter tjernieberblidt, 3oIIt ber üoüsgeift f(i)on in ben älteften 3eitenöer=

cljrung. (Einen foldjen alten Baum 3U fällen, galt als ^reoel. Desljalb toarnt

etn£ieb aus bcm !Iaffifd)cn £ieberbud)e ber dljinefcn, bemSd)i= fing einbring*

lid) baoor, einen Baum, unter bem ein guter 5ürft gerul)t Ijatte, ab^u^auzn^):

Den fd)attcnrcid)en Sorbenbaum, — Den fd)attenretd)en Sorbenbauni, —
nid)t f)aut if)n, nid)t iJ)n serfeilt! nid)t l)auet il)n, fein £eiö il)m tut!

Sd)äo's üater') l)at an if)m geroeilt. Sd)äo's Dater t)at an if)m gerut)t.

Den fd)attenreid)en Sorbenbaum, —
nid)t I)auet if)n, beugt feinen fift!

Sdjäo's Datcr toar bei if)m 3U Raft.

So t)ängt bie £iebe bes Doües nod) lange am Baum unb I)egt iljn eingeben!

bes ert)abenenlDof)Itäters, ber einft unter it)m roeilte. „BäumefinbHt)nen",

fagte einmal Bismarcf. (Ein I)oI)er, breitäftiger Baumriefe ertoedt in bem Be«

1) £)ocrnes, Dinarifd)e IDanberungen, 68.

2) Bödcl, Deutfd)e Dolfslieber aus (Dberl)effen , 102.

3) 3of)n, (Egerlänber Dolfslieöcr, H, 44.

4) Roger, Piesni, Hr. 227. 5) Kanteletar, überf. oon Paul, 43.

6) Sd)i=King, überf. oon Dictor ü. Straufe, 82.

7) D. f|. öer 5ürft, ber fein £anb toie ein Dater Derojaltctc.
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^djaucr (Befütite bcr €I)rfurd|t, roie ein alter (Bermanenlönig ftel)t ein folc^er

Baum Dor uns. Der oon ben Deutf(i)en befonbers l)od)ge[d)ä^te Baum toar

bieOnbe, unter iljr, bie „unten breit ^) unb oben fdjmal ijt", treffen fid) bie£ie«

benben, bort an geu)eil)ter Stelle Ijarrt bas treue tDeib fieben3al)re bes fernen

lUanncs (beutf^es Poüslieb).^) (Ein l)crrlicf)er Baum ift bie Ijod)ragenbe £inbe,

ber tr)pif(i)e Baum bes (Bermanentums, in iljrem faftigen ©rün unb buftenb Don

lieblidjen Blüten. 5rül)er max fein Dorf oljne feine £inbe, unter ber bie ©e«

meinbe fid) 3U Sdjers unb drnft oerfammelte; roo ift biefe [d)öne Sitte geblieben?

flnbereDöIfer oere^ren lüieber anbere Bäume, fo ber Rumäne bie(Eid}e^),

il)r Derleil)t bie rumänifdje Dolfsbidjtung bas Koferoort „Bruber". Den Hpfel»

bäum nennt ber Ruffe finnig fein „RXütterdjen"^) unb mitRe(^t, bcnn ber oiel»

geplagte unb bod) frudjttragenbe ©bftbaum ift gütig U)ie eine RXutter, er fpen=

bet ben f^ungrigen feine (bähen aud) oljne Danf. 3n ber VOa^ ifjrer £ieblings»

bäume oerrät fid) ebenfalls ettoas üon ber (Eigenart ber Döüer.

3um Baume, ber feine fd)ü^enben Hrme ipeitljin ausbreitet, flüd)tet ber Un»

glüdlidje: bem üeriüaiften im Uta uif d)en Doüsliebe finb bie Ijoljen (Eidjen

Brüber, bie er freunblid) begrübt. ^) Die £inbe Ijtift'') im beutfdjen üolfsliebe

bem Derloffenen trauern um oerlorenes £iebesglüd:

(Es ftcljt ein linö in jenem tal

a(fi ©Ott! xoas tut fte öo?

Sic tDtll mir I)elten trauern,

Dafe id) fo gar fein bulen I)ab.')

Dafe bie Pflanjen aud) mit ben UTenfdjen fpred)en unb üon itjnen ocrftanben

lüerben, ift bei ber DoI!sbid)tung , bie alles belebt unb oergeiftigt, natürlid).

(Eine Pflanje als Berater unb als IDarner lernen toir aus bem beut fdjen PoHs»

1) Das ti)ptfd)e BeitDort öcrCtnöe in öer öeutfd)en üoIfsöid)tung ift „breit",

b. I). öid)tbclaubt unö tüeitgeöftet, labenben Sd)atten fpenöenb. Unter öen Sroeigen

öer Cinöe fjoben nid)t nur £tebespaare pia^, bort tummelte fid) bie 3ugenö im Reigen.

3m ©eäfte aber fafe SrouIIad)ttgaII unb fang. (U t) l a n 6 , üolfslieöer, Itr. 89 ; tD u n ö er •

I)orn, I)gg. Don (Erecelius u.Btrlinger, 11,209.) (Ein Dolfslieö aus (Bottfd)ee ercoäljnt

, bk blü{)enöen IDtpfcI öer £inöe, unter öer ein fteinerner runöerSifd) ftel)t. 3n (Bott»

fd)ee ragen foldje uralte £inöenbäume oielfad) neben oöer oor berKird]e. (^auffen,

(Bottfd)ee, 61,266) Über Baumfagen f.
Bödel, Deutfd|e üolfsfagc, 93,94.

2) (Erf=BöI)me, £ieöerf)ort, 1,239; xjgl. 3ettfd)rift für öeutfdie pi)iIoI., XIX,

448. 3) Sranfen, Rumämfd)e Dolfslieöer, 79.

4) flitmann, Balalaifa, 330. 5) ^e^ner, Dainos, 44.

6) 3n öiefcr £)ilfe, rDeId)e öer Baum öem einfamen IHenfdjen leiftet, ift ein tiefer

altöeutfdjer Red)tsgcöanfe ent!)alten. €s galt bei unferen flltooröeren als (Ef)renpflidit

öer flnge{)örigen, bei toidjtigen flniäffen öen Betroffenen iljre £}ilfe 3U leifjen; in öer

£tnöe, öie ir)m trauern Ijilf t, erblidt alfo ber Siraucrnbe eine üertoaubte : Rubolf 1} 1 1 ö e

«

hvanb t)at in feinen „®cfammelten fluffä^cn unb Dorträgen 3ur öeutfd)en pi|iIo»

logic", 60, 61, öen altöeutfdien Braud) öer Red)tsl)tlfe trefflid) flargelegt.

7) U^Ianö, üolfslieöer, IXr. 27. Sorfter, 5rifd)e£ieölein, Ijgg. üon RTarriage,

196,261.
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liebe !ennen: I)tcr ift es „$rau I)QfcI" (6er $rauennamc Derleil)t bem aud) fonft

Dom Dolfsglauben getoeifjten Ijafelftraud) ettoas (Eljrtoürbiges unb ücrtrault(^es),

bic als ältere erfaljrene IHatrone einem jungen Ieid)tfinnigenITtäbd)en, bas3um

(ran3e geljen toill, dlerljonb gute £ef)ren gibt. (Ein gemütoolles Bilb, toic es

in gleid)er fln[d)aulid)feit nur bie DoI!sbid)tung^) 3U enttoerfen nermag: man
glaubt bas paar leiblid) Dor fid) 3U [el)en, bie toeltfluge $xau fjafel unb bas

f(^nippifd)e 5täulein, bas aber 3ule^t gans fleinlaut beigibt, als es alfo oon

ber Jjafel abgetrumpft toirb:

Unö f)aun \u m'xä) im TDinter ab,

3m Sommer grün' td) toicöer,

Dcritert ein inäöd)en it)ren Kran3,

Den ftnöt fic nie me[)r toieöer! — —
Dem Derbred)er gegenüber toerben bie Blumen 3um Hnfläger. Dor ber $rau,

bie an ber (Ermorbung iljres (bauen mitfd)ulbig ift, fingt ein pradjtooUes beut»

fd)es Dolfslicb, neigen fid) in ftummer Hnflage bie £ilien^) auf breiter J^eibe.

Diefe Kunbgebung ber Hatur erfdjüttert bas oerftodte E)er3 ber Iltörberin. Der

(Einfamc, oon ben ITtenfd)en Derlaffene flagt fein IDel) ben Pflansen. 3n einem

tljüringifd)cn Dolfsliebe toirb folgenber Rat erteilt^):

Klag CS (öein Ceiö) einer grünen (Eann,

Die ötd) ntd)t oerraten fann.

Hfjnlid) in einem Dolfsliebe aus bem (Dbentoalb*):

»y „fld) Irtutter, mir tut öer Kopf fo toel)!"

„(Bei) naus in (Barten, flags Blumen unö Klee."

3n einem oItfran3Öfifd)en£iebe'^) flagt fdjönDoe, bie ocrgebIi(^, unter bem

tDeifeborn fi^enb, ifjres Jjelben fjarrt, bem Straudjc iljr £eib:

tDte ftef|ft öu reid) unö blüf)enö Ijier!

mein £icb roollt' treffen mid) bei öir,

fld)! aber er fommt nidjt 3U mir!

1) Diefes mit Red)t ntelgefungene ötd)terif(f)e tneiftcrmerl finöet man bei (Erf»

Bö!)mc, £ieöerI)ort, I, 542. (Ein neuerer Qiejt ftel)t in öen Blättern für Pommcrfcf)e
Dolfsfunöc, IX, 96. (Es ift aud) nieöcriänöifd) überliefert (t).Dui]fe, Hetoudenederl.
lied, I, 725) unö fd)tDcöifd) (Boltc in öer 3eitfd)rtft öes Dereins für Dolfsfunöc,

1902). fln unfcr öeutfdjes Dolfslieö erinnert eine litauifdje Datna, in öer eininäö=
d|cn mit öem (Eid)baum reöet unö t{)m mitteilt, öafe feine Brüöer if)n fällen toollcn.

Der Baum aber ift getroft, öenn f)aucn fie it)n im tDinter ab, fo grünt er im Som-
mer roicöer. (Sd)Icid]er, £itauifd)e ITIärdjen, 239.)

2) Dilmar, I}anöbüd)Icin für Sreunöe öes öeutfd)en Dolfsltcöcs, 3. Aufl., 134.

3) Ruöolf £)tlöebranb, ITTatertalien, 1,119. Set)r fjübfd) unö 3ort fingt ein

portugicfifd)cs üolfslieö Don einem t)er3tDeifeIten nTenfd)enftnö, öas fein ^ersens»
rocfi öen Blumen flagt, öie Blumen fpradjen tröftenö: (Bcöulöc öid) fein, alles nimmt
ein (Enöe, fo toirö aud) öein £eiö 3ur Rüftc gel)en! (Braga, Cancioneiro, 117.)

4) Krapp, (Döenroälöcr Spinnftubc, 63.

5) K. Bartfd), flite fran3öfifd)e üolfslieöer, 67.
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flud) fonft finb bic Blumen doII IKitgefüt)! für Dcriaffenc unb Betrübte. Dem
Bua im beutfd)«böl)mtfd)en üolfslieb^), bcr von ber IDanberfdjaft in fein

Dorfd)en Ijeimfeljrt unb fein Dirnbel nidjt meljr finbet, seigen fie £iebd)cns Ruije»

ftatt auf bem Kir^tjofe. „3I)r lieben Rofen, Ijelfet mir feufsen, meine Sdjulje

finb fertig, id) mu^ von bannen", fingen bie 3ur flbreife gerüfteten Burfdjen

im (Engabin.^) Den 5i^Quen ift il)r (Barten tüie ein friebli(^es umljegtes fjeilig»

tum, bie Blumen unb Pflansen barin finb if)nen Ijerslii^jugetan, ja fie blicfen

3u ifjrem $rau(^en empor roie Kinber unb empfinben £uft unb £eib mit iljrer

J)errin.^) IDenn bie üoüsbidjtung in ben bei iljr fo I)äufigen ttjpifdjen Sdjilbe«

rungen ein ITtäbdjcn barftellt, fo erf(^eint es regelmäßig inmitten ber Blumen

feines (Bartens. Blumen unb ^i^auengemüt finb für bie Dolfsbii^tung unsertrenn*

Iid)e (Befäljrten. (Ein Iitauif(i)es lTtäbd)en, bas nodi ni(^t Ijeiraten toill, fpri(^t

3U feinen geliebten Pflan3en im (Bärtdjen, bm grünen Rauten:

(Brünt immer luftig toeiter,

Ilod) gel)' id) ntdjt oon eud).*)

(Eine ob erf^Icftfd|e polin, ^) bie fi(^ oert^eiraten toill, fragt it)rc £ieblings=

pflan3e:
(D mein lieber majoran,

3og im Beete öid) Ijcran.

IDcr toirö aber öann 6td) pflegen,

IDenn td) gefje meiner tDegen?

Dem trauten (Barten gelten bie legten (Brüße bcr $d)eibenbcn.^)

Blumen aus3ubeuten, aus itjren Blättern, itjrem BIü{)en unb tDelfen auf

£iebe, Zeben ober tlob 3U fd)Iießen, ift ein altgeübter finniger Braud) oieler

Dölfer. Hud) bie DoIfsbid)tung fjat biefe Blumenoratel finnreid)^) üerroertet.

(Ein Reiter trabt burd) bas (Bet)öl3 baljin, ba fallen iijm (fo fingt ein beutfc^es

üolfslicb^) brei Röslein in ben Sdjoß. Diefer 3ufaII bünft iljm bebeutungsooll,

er fragt:
tlun fag, nun fag, gut rösletn rot:

lebet mein bul oöer ift er tot?

1) E}rufd)fa = Q:oifd|er, Dolfslieöer, 92,

2) Slugt, DoIfsHeber 6es (Engabin, 45.

3) £afuente i) HIcantara, Cancionero, 11,86.

4) Bartfd), Datnu Balfai, I, 35. 5) Roger, Piesni, ITr. 471,

6) Dies, Äilfpanifdje Romansen, 69.

7) flis öebesorafel erfdjeint bas TDelfen ber Blumen in folgenber Iitauifd)en Daina
(Itcffclmann, Dainos, 108):

IDenn bas Sträufedjen grünet IDenn bas Sträu^djen toellet

3n bm meinen J^änben, 3n ben toei^en f^änben.

Dann bletbft bu nod) lTTäbd|en Bleibft bu nur nod) inäbd)cn

3tDet, Dtelleid)t brei 3af)re. Diefen einen t^erbft burd).

8) Ul)Ianb, DoIfsUeber, ITr. 150. Diefes Derspaar, bas in einer £}anbfd)rtft bes

16. 3at)rl)unberts (£}ctbelberger £janbfd)r., l)gg. oon Kopp, 154) 3uerft erfd)eint,

l^at fid) (ein feltener Sali) bis I)eute im üolfsgefang erl)altcn, man fingt es im £icbe:

F/3eöt gang id) ans Brünncli".
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Dem töinbrösdjen fd)reiben 5ic üölfer öcr Ufrdne propljetifdje (Eigcnfd)aften

3u; in einem fleinruffifcfjenDoIfsIiebe^) pflügt eine $d)roe[ter foId)e Rösd)en,

um 3U erfatjren, ob iljr Bruber nod) lebe. Sdjeibenbe geben il)ren Zkhen bei

ber {Trennung Blumen, an benen iljr Zihtn Ijängt: toelft bie Pflanse, fo ift bas

ein untrüglid)es 3eid)en bafür, ba^ bem Spenber ein £eib 3ugcfto^en ift. Seljr

fd)ön tüirb biefe tieffinnige Sitte in einem neugriec^ifdjen Dolfsliebe^) bc=

fungen: ein in ben Kampf 3iel)enber KIepI)tf)c forbert feine ITTutter auf, 3U3ei

Blumen (Rofe unb Heue) 3U pflansen unb forgfam 3U pflegen. Solange biefelben

frifrf) bleiben, ujeile er unter bm £ebenben, it)r Derborren aber fei bas Hnseid^en

feines tEobes. Unb fo fam's, freilid) erft nad) 3U)öIf 3al)ren. Sreulid) Ijattc bas

lTlütterd|en ber Pflansen geroartet, bie tjerrlid) gebicfjen, ba

(Eines tEags 3ur 5rüf)Itngs3eit, am erften tEag öes UTaien,

(Bar lieblid) fang öcr Dögel Sd)ar, öcr E^immel ladjtc l)eitei-,

Da lam ein Bli§, ein Donncrfd)Iag unö öunfel toarö öer t}immel,

€tn Scuf3cr aus öcr Helfe flieg, öic Rofe tocintc iEräncn,

Unö plö^Itd) melften betöc l)in unö ifjrc Blüten fielen:

Unö aud) öte lltutter fanf sugleid) mit ifjnen I)in 3ur (Eröc.

IDeld) ein erfd)üttcrnber I)od)bramatifd)cr Sd)Iu|! (Ein litauifdjer 5tcier^)

fdjenft beim Hus3ug in ben Krieg feinem ITtäbdjen ein BIümd)en ooll Knofpen;

fie foll's im (Bärtdjen bei ifjrem 5cnfter eingraben unb \eben ITIorgen unb Hbenb

nad)fef)en: trägt es gelbe Blüten, bann fei er gefunb im $elbi, entfalte es aber

rote Blüten, bann

tDeinc mäödjcn, Züq für QCag!

3cf) tDcrö im Sdbi
(Erfd)Iagcn liegen,

Unö $ü^i treten auf mid) I)in.

3n einem ungarifdjen üoüsliebe oerfünbct plö^lid)es tDelfen oon Blumen,

bie ein TTIäbdjen beim Sdjeiben bem £iebften reidjte, ben Untergang biefes ITTäb»

djens,^) Der (Blaube, ba^ fid) lTtenfd)enfeeIen in Blumen oerförpern fönnen, mag
foI(^en Hnfdjauungen natjeliegen, finb bod) biefem (Blauben aud) bie oerbrciteten

1) Boöcnfteöt, poet. Ufraine, 48.

2) PaffotD, Popularia carmina, Hr. 153. Kino, flntfiologie, 118.

3) Citauifd)es Dolfslteö bei Bartfd), Dainu Bolfai, 1,76.

4) fligner, Ungartfd)e öolfsöiditungen, 90. (Einen entfernten Ausläufer öer

Did)tungen oon öer £cbenspflan3c oermag id) in einer l7tnöuöid)tung nad)»

SUtDcifen, oon öcr IHajor tEljomas Duer (Selections from the populär poetry of

the Hindoos. Conöon 1814. 107) folgcnöcn flbri^ gibt: €in (Ef)emann, Iur3 nad) öer

Dcrmät)lung mit einem I)übfd)cn jungen IDeibe ge3tüungen , in ein roeit entferntes Canö

3u reifen, pflan3t beim flbfd)ieö eine ITaröc in öen (Barten unö bittet, if)rcr forgfam

3U roartcn: folange fie blülje, fei er tDof)Iauf, toelfc fie, fo [ei fein tEoö getoife. tlad)

geraumer Seit fel)rt öer (Batte 3urüd, als Bettler ocrfleiöct, unö finöet fein IDcib

oergrämt unö abgel)ärmt in Dernad)Iäffigter Kleiöung: öas treue tDeib f)attc in öer

3n)ifd)en3eit nid)ts getan als öic ITaröe bel)ütet unö fie mit il)ren 3äl)ren begoffcn.
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(Er3äf)Iungcn oon Pflansen auf ben (Bräbcrn Oebenber cntfprungen.^) (Brabes.

blumen foll man md)t ahhx^iiien, fagt ein Ittauifdjes Dolfslteb, öenn es finb

bie Seelen ber üerftorbencn.^) Die Blumen auf bcm (5rabe bes geliebten IHäb»

djens begrüben na(^ einem p o I n i [ d) e n üolfsliebe ben tjeimfeljrenbenBräutigam.^)

fluf bem Kreusroeg blüt)en allerijanb roilbe Blumen, ber DoHsmunb fagt, es

feien bie Seelen foId)er, bie freitoillig aus bem Ztlien fdjieben. Dortljin auf bie

XDegfd)eib gel)t aud) bieüereinfamte, bie fteben3al)re um i!)ren fernen £iebften

Dergeblid) getoeint I)at, Huf bie Htal)nung, bod) oon iljm 3U laffen unb roieber

lebensfrol) 3U toerben, anttoortet [ie:^)

(EI) öafe id) lag öas tDcinen ftel)n, IDo alle £cut oorüber gel)n,

IDill lieber id) an öie tDegfdjeiö gefin. Dort totll id) immer traurig ftc!)n:

Dort roill id) 3U einer 5etöblume tocröen. „ XOas ift öas mit öcr armen Sünöcrin,

Dormittags toill id) fd)ön aufblül)n, Dag fie öa ftef)t unö blül)t fo blau?

"

nad)niittags aber traurig [tcl)n.

Die ft)mboIifd)e Pflanse ber £iebe^), aber aud) bes dobes ift ber buftenbc

Rosmarin.^) Diefe Huffaffung bes Rosmarins ift feiner immergrünen £ebens»

frifd)e entfprungen, bie iljn 3ur frjmbolifd)en £ebenspflan3c befonbers geeignet

mad)te. So ift Hnfang unb (Enbe bes £ebcns finnig oon 3mmcrgrün umgeben.

Die DoIfsbid)tung oieler Dölfer gebenft bes Rosmarins.'') 3n Deutfd)Ianb, too

ber Rosmarin feit bem früfjen Rtittelalter gebaut lourbe, toar er I)od)geeI)rt,

faft in jebem (Barten fanb man il)n.^) Huf bes £iebd)ens (Brab liegt ein Kran3

üon Rosmarin^) ober ein Rosmarinftraud) tDäd)ft barauf^*'), impolnifdjen

1) nöl)eres im Hbfd)nitt: Optimismus öer DoIfsöid)tung. flud) aus öem
Blute llnfd)ulöiger entfpringen Blumen, roic ein ferbifd)es Dolfslieö (Botoring,
Servian pop. poetry, 12) berid)tet.

2) Perger, Pflansenfagen, 13. Das aus 6cm flft einer ®rabeslinöe gcfd)ni^te

Pfeifd)etx tönt toie öie Stimme öer Derftorbenen. Deren Htutter crfennt öie tool)!«

befannten Cautc if)rcr tEodjtcr unö meint (£itouifdjes üolfslieö bei ITeffelmann,

Dainos, 186). 3) Roger, Piesni, Hr. 296.

4) Dicfesfd)öneöeutfd)et)oIfsIieö, öas nurausöemKuI)Iänöd)eninlTtä^rcn
(bei nieinert, aite tcutfd)c Dolfslieöcr in öer IHunöart öes Kut)Iänöd)ens, ITr. 5.

(Erf = BöI)me, £ieöerf)ort, 1,30) überliefert ift, lägt uns fdjmcrslid) af)nen, roieüiel

eöles öeutfd)es Sangesgut oerloren ift, öcnn Ute in er ts Sammlungen ©anöerten,
von auf S. 20 fl angefül)rt, fpätcr ins Seucr.

5) (Ein fransöfifdjes öolfslieö (Bujeauö, Chants et chansons, 1, 136) gibt

öiefer St)mboItf folgcnöen flusörud:

On sait ce qu'il veut dire:

Plantons le romarin!

Mariez-vous les filles!

6) 3at)Ireid)C Itaditoeife bei Bödcl, Deutfdjc Üolfslicöcr, XlXff.

7) Belege bctBödel, üolfslieöer, XIX. 3nflltenglanö ift Rosmorin als £)od)s

jeits» unö ffirabfd)mud üblid), tocil Rosmarin öas (Beöädjtnis fd)ärfe. XDooö, The
wedding day, II,200ff. 8) 3citfd)rift öes Oereins für Dolfsfunöe, XIV, 200.

9) l7rufd)fa=Q:oifd)er, Oolfslieöer, 92. 10) (Ebenöa 105.
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üoüsliebe^) öer ®berfd)Ic[ier oertröftet bas tlTäbi^cn feinen Burfd)en auf bte

Seit ber Rosmarinblüte:

Rosmarin 3um Kränßlein

3ft ntd)t aufgegangen.

IDirö er mir ergrünen,

töei^c Blüten tragen,

IDcrö' id) mit 6em Kränslein

Dir mein 3arDort fagcn.

Rosmarin unb Sinngrün finb ber tt)pifd]e $d)mu(f bei ^od)3eit unb Begrab»

nis in ber üolfsbidjtung ber (Efd)ed)en.^) —
3n ber üoüspoefie toerben auc^ bie (Elemente ßu befeelten tDefen; ujcnn bic

£icbc bie IDünfd)e beflügelt, fo muffen aud) bie (Elemente ben Rtenf^en bienen.

Rlit bcm raufdjenben IDaffer fenbet bie £iebenbe in ^i^iaul iljre (Brü^c:

Unb öu lDa[fer, unö öu IDaffer

flud) öu, 5u gcfjft I)tnab —
(D grü^e mir meinen 3iingcn,

flud) er 30g öort Ijinab.*)

IDas bas fetjnfudjtsoolle Jjers ber einfamen^rau betoegt, oerrätein eftnifd)es

üoüslieb^): alle (Elemente möd)te fie 3U Boten iljre £iebe ma^en, fie ruft:

IDtnöe, bringt if)m tDeI)enb (Brü^e,

Sd)Iofecn, bringt it)m meine Briefe,

tDoIfen, bringt ifjm langes Cebcn,

I}immel, fenöc toeifen Sinn if)m,

Raud) öu, ttiarme Ciebesmorte,

3I)m fo Diel, fo oiele (Brü^c!

3m fran3Öfifd)en Dolfsliebc^) fenbet bie £iebenbc bem fernen 5teunbe il)rc

(Brü^e burd) bie filberroeifee gro^e tDolfe, bie über bie 5clber l)in3iel)t. Silber*

tDÖlfdjen gleiten burd) bie l)eiteren £üfte tEostanas com XDinbe getragen ba»

I)in: „(Brü^t mir bie Sdjönfte, bas lieblidjfte (Befdjöpf ber (Erbe!" ruft iljnen

ber £iebenbe naä:i.^) Der toanbcrnben IDolfe gibt eine fi3ilianifd)e ©ftaoc

fd|mel3enbe (Brü^e mit an bie 52^116.'')

Der tDinb, ber rafdje unb raftlofe, ift fo red)t 3um Boten ber £iebc gcfd)affen.

2aufenb Seuf3er fenbet ber Zkbmbe bem fernen Sdja^ bur(^ btn tDinb (beut«

fdies üolfslieb).^)

1) Roger, Piesni, Hr. 326 (üb. öon tDeife).

2) f}clfcrt bei ülad). Die (fedjoflaroen , 174.

3) 3eitfd)rift öes Dereins für Dolfsfunöe, 111,413.

4)Dcutfd)e Runöfdjau, XXX, 216. Heus, €ftnifd)e üolfslieöcr, 162.

5) Bujcauö, Chants et chansons, 1, 172.

6) tEommafco, Canti pop., 1,52.

7) (Buaftella, Canti popolari del circondario di Modica, 72. floolio, Canti

pop. di Noto, Hr. 257. 8) Bcder, Rt)cinifd)cr üolfslieöerborn, 61.
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"^ $d)Ietd|t 3u öir ein U)tn6d|cn ein

£jier auf bte[er (5affc

ibiffc, ba^ CS Seufser fein,

Die icfj 3U öir laffc. (Deutfdjcs üoHsIieö.) ')

3m (Barten toanöelt bie fdjöne Btaib— fingt eine f ci)ottif^c üoüsballabe^)—

,

unb unter tiränen ruft fie: „3I)r Sübujtnbc, bloft gen Horben, toeljt naä) bem

®rte, tDO er tocilt, tragt biefc Küffe 3u feinem Blunbe unb beridjtet tt)m, loic

id) mid) in Seltnen Der3el)re. Sagt iljm, er möge 3urü(ffetjren , unb bittet i^n,

nid)t graufam 3U fein, fagt ifjm, er möge bas £}er3 feiner £iebften nidjt bredjen."

Des Sübroinbes ^arrt bie liebenbe Üene3ianerin:^)

Du Sübtoinö, um oier Uf)r beginnft 3U tDc!)en,

Bring lladjridjt mir oon meinem ^erjgeliebten;

Unb bring bie ttadjridit mir re(i)t freunblid) bei,

Da^ Samstag um nier Uf)r er pünftlid) fei.

©rüfec burd) ben tDinb fenbet bie £iebc auf $i3ilien.^) „£ieber tDinb, bring

meinem £iebften (Brü^e unb gib ifjm Kunbe, rDieoiel i^ um iljn geflagt Ijabe",

fingt ein italienifd)es lKäbd|en.^) „Der £uft roill id) (Brü^e mitgeben, möge

fie bir fagen, ba'^ ein3üngling um bid) ben Sob erleibet", fingt ein neugricdji«

fd)es£icbd)cn^); ein berfelben Itation entftammenbes Klagelieb fc^Iiefet: „tDe-^e,

tDinb, mein lieber IDinb, u)el)e auf bemSeeunbgrü^emirpijroftjne! Hd)PI)ro»

ft)ne, mein £ieb, bu t)aft mir bas Zehen geraubt!"^) (Ein grted|ifd)es ITtäb*

d)en^) fingt am tlteeresufer, um burdj IDogen unb £üfte iljrem fernen £iebftcn

(Brü^e 3u fenben. Die BasJen befi^cn ein Dolfslieb^) oon einer Braut, bie gc»

3roungen roirb, bem ungeliebten ITtanne 3U folgen, flis fie abfätjrt, fenbet fie

bem tjeimlid) (Beliebten itjre legten (Brü^e burd) ben tDinb. Balb roerbe er Ijören,

bafe fie it)re Zuneigung mit bem Sobe befiegelt liabe. (Brüfee burd) ben tDinb

!ennt aud) bie Doüspoefie ber Slawen.") €benfo finben fie fid) in ber üolfs«

poefie bes tITorgenlanbes: in einem pcrfifd)en £iebe 00m Sübufer bes Kafpt^

fd)en Ittecres fingt ein £iebenber^^): „tDetje, tDinb mel^e! tErage Botf^aft oon

1) (Erf=3rmer, Der Deutfdjen üoltslieber , 1, 4, 47.

2) Budjan, Ancient ballads, 11,201. Ht^toun, Ballads, 11,73.

3) Somborn, Das t»ene3tamf(i)e Dolfslicb, 154.

4) üigo, Raccolta amplissima, 315.

5) (Biannini, Canti pop. della Montagna Lucchese, 45.

6) lEommafeo, Canti pop., 111,48,324.

7) TUarcellus, Chants du peuple en Grece, 11,32.

8) Pafforo, Popularia carmina, ITr. 337. Kin6, flntFjoIogie, 158.

9) 5rancisque=lTlid)eI, Le paysBasque, 263,266. Ampere, Instructions, 6,

10) So 3. B. ein ruffifd)cs Dolfslteb ((Bö^e, Stimmen öes ruffifdjen Dolfes, 86),

ein tfd)ed|if(f)cs (tDen3ig, SIaroifd)c Dolfslicöer , 64).

11) (Ef)o63fo, Specimens of the populär poetry of Persia, 483. (Ein arobi«
fdjes Dolfslicö aus lUcfopotamien (Sadjau, flrabifdje Dolfslieöer, 30) lautet: „3(f)

gef]e Ijinaus, auf öenBerg fteigenb, fenöe id) bir mit bem ITtorgentjauc^ einen Brief."

Bötfei, pjtjdiologie ber Doltsbiditung. 2. flufl. 17
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mir na^ Sauna in fljtrabab. Sdjiag beibc $d)tDingcn um il)ren Itacfen, Bruft

an Bruft!"

Ulan toirö es begreiflid) finöen, ba^ eine fo gütige, 3art forgenbe Umgebung

6em naturmenfd)en ans ^er3 gecDad)fen ift, unb ba'Q es itjm fd)toer fällt, fi(^

oon il)r 3U trennen. Unb toenn gefdjieben fein mu^te, bann gefdjal) es nid)t oljne

ein le^tes, IjersIidjesHbfdjiebs» unb Segenstoort ooll inniger Dantbarfeit. 3al)I*

rci(^ finb folc^e rüljrenbe $3enen in ber Did)tung bcr Döüer. (Einige bcr Ijerr*

Iid)ften mögen bier folgen.

Dor ber Jjinri(^tung natjm mand) tapferer f)elb „Urlaub" oon ber IDelt

mit ber ti}pif(i)en formet: „(Bott gefeg'n bid) £aub unb ©ras!" So ber tapfere

Binsenauer, üon bem ein üolfslieb nod) lange in beutfd)en (Bauen erüang.^)

(Bleid) il)m ftarb auf ber Rid)tftätte Peter Unoerborben, ber ^elb einer Ijanb»

f(^riftlid) aus bem 15.3at)rl)unbert überlieferten beut[d)ent)oIfsbanabe^),nad)=

bem er betoegt Don ber Hatur alfo Hbfd)ieb genommen I)atte:

©Ott gfcgcn ötd) £aub, (Bott gfeg'n bid) (Bras,

(Bott gfeg'n alles, bas ba toas!

(Bott gfeg'n bid] Sonn, (Bott gfeg'n bid) IHonb!

(Bott gfeg'n bid) fd)önes £teb, too id) bid) I)on,

3d) mufe mtd) oon bir fd)eiben.

(Ein Ritter, ber fid) oon feiner (Beliebten getäufd)t rDät)nt, befdjiiefet, fid) 3U töten.

(Et)e er \iä) crftid)t, ruft er fd)mer3berx)egt:

(Bott gefegen bid), lllonb unb Sonne,

Desgleid)cn £aub unb (Dras!

(Bott gefegen bid), 5rcub unb tDonne

Unb toas bcr f)immel befd)Ioö! (Deutfd)cs Dolfslieb.)')

flis Ritter Hiannljäufer umfonft in Rom um üer3eiF)ung beim Papft gefleljt

I)attc unb otjne Dergebung üerfto^en loar, ba oerlä^t er bie eroige Stabt unb

3{et)t toieber in ben Berg ber Derbammnis 3U 5i'au Denus 3urüd. Diefen be»

toegten Hugenblid , tDO er am Hiore ber Seufelinne flopft, fGilbert bas nie ber*

beutfd)e^) Dolfslieb Dom tlanntjäufcr alfo:

Do t)e quam all cor ben Berd),

^e fad) fid toibe umme:
„(Bott gefegen bi Sünnc unbc ITIacn,

Darto mine leoen 5rünbe!"^)

3nbem ber (Eannljäufer mit einem langen Blid nod) einmal bie gan3e I^crrlid)«

feit ber Hatur 3U umfäffen ftrebt, elje er für immer in bie Jjöljle bes Denus»

1) Soltau'titlbebranb, Deutfd)e I)iftorifd)e Dolfslieber, 52.

2) €rf=Böl)ntc, £ieberF)ort, 1,204. 3) (Ebenba 1,309.

4) Die übrigen £ieber com Q:annl)äufer f)aben biefe tüirlungsDolIc flbfd)iebs»

fjcne ntd)t.

5) (Erf-Böl)mc, £ieberI)ort, I, 45. äl)nlid)e Sdicibcroorte: £iliencron, Deut«

fd)es £eben im DolfsUcbe, 48.



flbfdjieö von öer Hatur 259

bcrges eintrüt, ruft er öer (Eröe unb i!)rer pradjt ein le^tes £eberooI)1 3U.^) 3n

öen £ic5ern, öie bei Sotentoacljen in ITläljren früljer gefangen tourben'), fet)rt

ber (Bebanfe, ba^ ber Hote felbft Hbfdjieb von ber Hatur net)me, metjrfad) toieber;

ba fprid)t ber Derftorbene u, a.:

6utc Hadjt, gute tla^t, grüner Baum,
Das Z^bm \\t mir nur ein tEraum!

ober
flöe Dogelfang, aöe £aub unb (Bros!

""
Bcijüt 5i(i| (Bott, rOdb, Berg unb tEal!

Diefc Derfe flingen gerabc fo, als ob iljnen ältere (Dielleidjt uralte) Sdjeibefor*

mein 3ugrunbe lägen. $d)mer3lid)en flbfd)ieb üon ber umgcbenben TTatur, Dor

allem üon it)rem fo emfig unb umfidjtig gepflegten (Bärtd)en, nimmt biebeutf^»

böl)mifd)e Braut, ei)e fie in bie SJ^^nröc 3iet)t:^)

©Ott gefegn' btd), 6ott gefegn' btd|,

IDursgartel mein, bu Beftes mein,

IDer roirb btd} bös 3al)r fdiön pflansen, ja pflansen?

unb oIs bann brausen bie $alixt über bie treibe bal)in in bie $exne gel)t, ruft

fie fd)mer3DoII bcroegt:

<5ott gefegn' cu(f|, gefegn' eucf),

(Brünes Caub unb ©ras!

Hun ift olles f)inter il)r oerfunfen, toas itjr einft toert unb teuer roar. — Rül)»

renben flbfd)ieb oon ben Blumen i!)res (Bartens, ben Ijellen Bäd)en, bzn frifd)«

fprubeinben Springbrunnen nimmt bie fpanifd)e 3nfantin 5Ietiba, etje fie als

üerlobte bes Don Duarbos nad) (Englanb geljt/) Hod) ergreifenber ift ber Rb=

fdjieb ber (Bräfin I)anno, ber J^elbin einer portugiefifd)en DoIfsroman3e^),

bie angefid)ts bes Sobes, ben fie unfd)ulbig erbulben foll, bamit if)r (Batte bes

Königs tEod)ter Ijeimfütjre, nocf) einmal iljren (Barten befud)t. Sie fprid)t:

£a6 mtd) £ebetDot)I fagen

Hllcm, roas td) am meiften liebte:

Den Blumen bicfcs (Bartens,

Den TDaffern öer frifdjen dluelle.

Cebt tDof)I il^r Helfen, lebt toof)I if)r Rofen!

(Ein f^tüermütiges lettifdjes ITtäbd)en fenbet, elje es fid) ertränft, Brubcr unb

Sdjtoefter unb ber Hatur feinen legten (Bru^ im £iebc:^)

1) Cüntng, Die Hatur in öer altgermanifdjen unö mitteII)od)beutf<f)en (Eptf , 14.

2) 3eilfd)rift „Das öcutfd)e Dollslteb", n,47ff.

3) I}ruf(i)fa=Q:oifd)er, Dolfsltcöer, 213.

4) Spanifd}c Romanjc bei Damas f}tnarb, Romancero, 11,279.

5) f^arbung, Romanceiro portuguez, ?, 167. flImetba = (Barrett, Roman-
ceiro, 11,53. Äfjnlid) ift eine fpanifd)e Romanse: Dies, flltfpanifd)e Romonsen, 39.

6) niagasin öer Iettt[d) = Iiterär. (Befellfdjaft, V, 40.

17*
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Cebct tooI)I nun, Bruber, Sd)tDeftcr, Zzb<t idoI)I, öu grüne ITlattc,

tDcrö' cud) nimmer totcöerfetien! Dtd) betiet' idj nimmer mcl)r:

Ccbct rool)!, ttjr öidjten Sträud)er, IHeinc IDangcn nagt 6er Sanö nun,

XDerö' eud) nimmer beugen met)r! Unb im IDaffer roogt mein £)aar.

Dicfelbc Situation f^ilbcrt einbuIgartfdjesDoIfsIieb:^) TTIarlo roill fein XDcib

Derfto^en, toeil es iljm md)t meljr I)übfd) genug ift, unb eine anbcre freien. tDäl)=

renb er fort ift, geljt bie t)erfd)mäl)te in i^ren (Barten unb nimmt flbfdjieb oon

i^ren Blumen, bitterlid) fd)Iud)3enb:

lUein Sd)Q§, meine Blümlein,

IDcr I)at eud) gepflanßt

Unb tDcr roirb eud) toeitcr I)cgcn?

flis ber gried)ifd)e Ijelb Digenis Hfritas, ber getoaltige Kämpfer mit ber rie=

figcn Keule, Dergeblid) mit dljaron, bem tEobescngcI, gerungen Ijatte unb auf

ben (Tob getroffen 3um Sterben 3ufammenbrid)t, fdjreit er in Sd)mcr3cn auf:

„£ebt rool)!, iljr Berge, abQ bu Rottoilb! IDarum fann i(^ nid)t metjr bie tjoljen

(5ipfcl , bie fteilcn Bergfirfte erbliden mit iljren Rauboögeln ^) unb Iaufd)en , rote

bie tDälber traurig fingen."^) t)om IDalb unb feinen frifdjen Quellen nimmt

ber b u I g a r i f d) e Palifare ^) £ibcn ^) rütjrenben Hbfdjieb : „IDalb, o grüner IDalb,

crtnnerft bu bid), toie oft id) mit meinen jungen (Befäljrten mein blutiges Banner

getragen iiah^? £ebe tDol)I, o tDalb!" Da anttoortet it)m ber U)alb: „Bisljer

toar ber olte Berg beine IKutter, beine (Beliebte bie grüne IDalbung, bas (Bras

roar bein £ager, bie Blötter ber Bäume bienten bir alsDede, bie flaren Brunn«

lein labten bid), bieDögel im(Beböl3e fangen für bid) unb fprad)cn 3U bir : freue

bid), Palifare, mit b^inen palüarcn, benn mit bir freut fid) ber IDalb, mit bir

jubeln bie Berge, für bid) murmeln bie frifd)cn Bäd)e." 3n einem anberen üolfs»

liebe ber Bulgaren I)ei^t es:^)

(Ein junger Kämpfer fprid)t 3um tDalb: üerseil) uns, Soi^ft

(Bott bel)üte bid), toir fdjeiben oon bir Dafe mir bein tDaffer gefd)Iürft,

(D tDalb, Berg oon Rila! Dein 6rün jcrtreten I)aben.

Da rebet ber tDalb unb roünfdjt bem I)elben, ba'Q (Bott itjn beljüten unb leiten

möge. 3nnige Hnl)änglid)!eit an bie trauten Berge unb IDälber fprid)t aud) aus

bemt)oIfsIiebeberHeugried)en:fjeIb 3ibros^) iftbemHiobe geroeiljt, cinDög«

lein I)at es iljm mit HTenfd)enftimme oertünbet. (Er empfiel)lt IDeib unb Kinb

feinen Kampfgenoffen unb ma^nt 3U bel)arrlid]em IDiberftanb gegen bie dürfen.

Dann fpridjt er:

1) Do3on, Chansons popul. bulgares, Itr. 45.

2) Ijier I)abe id) ben ?Eejt etroas gcmobelt, bo bas ©riginal vä noivoc t'oqviu

^üXaiycxv offenbar oerberbt ift: bie Raubüögel follten fid) bod) el)er über ben ?Eob

öcs lüfjnen 3ägers freuen als il)n beflagen: £egranb, Chansons populaires grec-

ques, 20. 3) palifare = junger Kämpfer, £)elb; fübflatoifd) junak.

4) Doäon, Chansons populaires bulgares, tlr. 24. 5) (Ebenba Hr. 54.

6) £übfc, üoUsIieber ber (Bried)en, 316.
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£ebet tDol|I, tF|r, öcs ©It)mpos ©tpfcl

Unö if)r fcf)attigen piatanen all!

Küf)Ie (Huellen unö Dcrroaiftc £agcr

Unö öu Saatgefilö im tiefen ?EaI!

£ebet u)ot)I, tf)r flölcr in öcn £üften,

Sonne öu unö ITtonö, fo lieb unö traut!

$cd)3ef)nter Hbfd)mtt

Das (5efü{)I$Ieben im Dolkslieöe

Die Dolfsbidjtung gibt bie (Befüfjle, too fie übertjaupt gcfd)ilbert toerben,

ftets rein unb ungetrübt fo toicbcr, toie fie ber Sänger empftnbet. £iebc unb

?}a^ treten unoerftümmelt burd) Rü(ffi(^ten in ifjrer gan3en£ebenstoal)rljett

3utage, unb man geroinnt besljalb aus ber t)oIfsbid)tung unbeßröeifelbarc unb

toertüolle Beiträge 3urSeeIcn!unbe ber tlaturmenf d)en. Dolfsart unb £an«

besart oerleugnen fid| aud) Ijier nidjt: fo Iä|t fid) an ber £eibenfd)aftlid)feit feljr

töoI)I ber Breitegrab crfennen, unter bem mandjes £ieb entftanben ift. Süb=

Iänbifd)e Dolfspocfie I)at für bie £eibenfd)aft ber £iebe, ben Qa^, bie (Eifer=

fud)t, grellere 5cii^ben unb ooIIeretEöne als fie bem tlorblänbcr eigen finb. Das

Slawentum Ijat getoiffe Raffeeigenarten in feiner DoIfsbid)tung, bie ben (Ber=

manen fet)Ien; banadi ift aud) bas (Bcfüljlsleben feiner Doüslieber Don bem ber

beutfdjen rerfdjieben. 36:\ toill nur einige Beifpiele toäI)Ien: ein rDcitoerbreitctes

italienif^esOeb gibt beml^a^ bes Derfd)mät)ten folgenbcn Husbrud: „Jjütc

bid), mein Sd)ä^d)en, einen (Satten 3U roäljlen, treff id) bid| mit einem IlXanne,

fo toirft bu tDittöe unb id) ein Banbit." So fpridjt bas f)cifee Blut bes 3talieners,

unb bas fingt man offen auf ben (Baffen in allen Seilen bes £anbcs.') Hn ber

tlTorbluft, bie aus biefen Seilen lobert, nimmt nicmanb flnfto^. tDie gan3 an=

bers fafet bas beutfd)e DoHsIicb bas (Befül)I oon ber Slreulofigfeit ber (Belieb»

tcn: „'S ift alles bunfel, 's ift alles trübe, bietoeil mein S6:ia^ ein' anbern liebt",

beginnt ein oielgefungenes beutfdjes Dolfslieb.^)

1) 3(i) I)abe öicfes£ieö gefunöen in Qlosf ana (tComntafco, Canti pop., 1,365),

in öen lUarfen ((Biananörea, Canti Marchig., 176), in Rom (BIcffig, Rom.
Ritornellc, 71), in Umbrtcn (ina33attnti, Canti pop. Umbri, 148).

2) (Erf.BöIjme, £ieöerI)ort, 11,496, (Ein nod) fraffcres (Begenftüd bietet öie

DoIfsöid)tung öer Iteugricdjen. Singt öod) in einem neugried)ifd|en üolfslicöe

eine 5rau itjrem BuI)Ien 3U:

nimm flugs öcin leidjtes 3a9Ö9ßtDeI)r, lieb Dimos mein,

Unö 3iel) t)inaus 3um 3agen —
(Triffft öu Rebl)ül)ner, töte fie, lieb Dimos mein,

IDilötauben auctj erlege,

Dod) tröfft öu gar auf meinen ITtann, lieb Dimos mein,

Drüd los unö ftred if|n nteöer!

(Drofinis, £anö unö £eute in IToröcuböa, überf. oon Bo% 83.)
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XOk Dcrfd|ieben bas (Befüljlsleben bcr Raffen fein tann, baoon toill x6) I)icr

ein Beifpicl (ftatt oieler) geben. (Ein bcutfdjes THäbdjen I)at fieben 3at)i^c ge=

bulbig bes £iebften geijarrt, ba nat)t er enblid), es erfennt iljn nidjt, er prüft

feine (Ergebentjeit, ersäijlt if)m von ber angeblid)en Untreue feines (Beliebten,

es flud)t il)m jebod) nid)t, fonbern fegnet i{)n; ba nimmt er ben entftellenben

I)ut ab, reid)t itjm ben S^rauring, unb nun erfennt es iljn. IDas aber tut es

in feiner Selig!eit? Das Doltslieb^) fagt: „Sie roeintc, ba^ bas Ringlein flo^"

unb fügt fonft nidjts t)in3u. Das ift germanifdjes (Befül)lsleben. HuneinStüd

fIarDifd)en (Bemütslebens als (Begenfa^; id) entneljme es einem polnifdjen

t)oI!sIiebe (Dberfd)Iefiens.^) HIs Kafd)a if)rcn nad) fieben langen 3al)ren aus bem

Krieg 3urüdfel)renben$c^a^erblidt, fpringt fie 3U iijm überoierniifdjeljintüeg:

Stel)t il)n, fpringt 3U iljrem Sd)a^e

Über üier tEifd)c mit einem Sal^^,

Stöfet öcn fünften mit einem Sn^a,

Rufet if)rcm Sd)a^ 3um (Bru^c:

„Du öer crftc, fei toillfornmcn,

Der bas fjersc mir genommen!"

J}ier 5reubentränen, bort ftürmifd)e Betoillfommnung oor aller IDelt, I)ier ftilles

(Blüd, bort töallenbe £eibenfd)aftlid)feit. Dos Dolfslieb ift Qhen ein treuer Spiegel

ber Dolfsart.

3m allgemeinen lä^t fid) beljaupten, ba^ breite Ausmalung üon (Befüljlen,

überfd)tDengIid)e (5efüI)Isfelig!eit nid)t Sad)c ber üolfsbidjtung ift; fie liebt es

oielmeljr, if)re Sd)ilbcrung ftraff unb fnapp 3U fäffen, bafür aber biefelbe feelifd)

3u oertiefen. ITIit Dorliebe fa^t bie DoIfsbid)tung bie Sdjilberung oon (Bcfüfjlen

in toenige, aber anfd)aulid)e tDorte unb legt bas ^auptgeroidjt auf ben greif»

baren Husbrud bes (Befütjislebens, aud) Ijier toieber bem I^ange 3U plaftifdjer

Darftellung folgenb. Statt bes(Befüf)Is fdjilbert es mit Dorliebe feine tDirfung

unb ergreift baburd) tounberbar.^) ^icr einige Beifpielc.

piö^Iidjer Sd)mer3 infolge unerroorteter (Enttäufd)ung roirb alfo gcfdjilbert:

„Sie tDu^te nid)t in n)al)rl)eit, ob fie lebte ober nidjt, iljre 3öt)ren brad)en mit

IKad)tI)err)or unb mad)ten fie balb blinb" (engIifd)4d)ottifd)es Doltslieb).^) Ciebe»

DoIIes (Bebenfen oerbunben mit ängftlidjer 5ürforge malt ein bretonifd)es Dolfs*

lieb^) toie folgt:
IDenn ber Sturm 3U braufen beginnt,

Brid)t ber ITIatrofenfrau bas I7er3,

Bridjt öer ITIatrofenfrau öas Ejer3,

3f)r Blut crftarrt in öen flöern.

1) 5aft in allen fct)r 3at)Irei(i)en nie6erfd)riften öiefcs üolfslicöes finöct fid) öicfcr

feine 3ug. (Erf»BöI)me, £ie6ert)ort, I, 236ff.

2) Roger, Piesni, tlr. 26 (überf. Don IDeife).

3) Du prel bat in feinem Bud)e „Pfi)d)oIogic ber £t)rif" (£cip3ig 1880) äl)n»

lidjc (Beöanfen ausgefprodjcn.

4) (Et)ilö, English and scottish pop. ballads, 1,117,

5) £u3cl et le Bras, Soniou, 11,300.
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(EtnITtä6(J)en, bcfjcn £tcl)fter 3um Sobc üerurteilt ift unb bemnädjft f)tngcri^tet

tDcrben foll, fie^t t!)n gefangen Dorbeifüf)rcn. Da gerät es in Sdjrerfen unb Hngft:

„Das lTtäbd)en toanbte fid) um unb um, mit IDeinen ging fie baoon", erßäljlt

bas betreffenbe bcutfdjc Polfslieb.^) Beffcr fann bic Beftürsung bes jungen

Dings, bas fo fd)nell fein £icbesglürf einbüfjen mu^, nid)t gefdjilbert tocrben.

(Es breljt fi^ unfdjiüffig tjerum, blidEt balb ber marfd)iercnben Sruppc nad), balb

bcnft es an Rettung burd) eine Bitte beim Kommanbanten; fein Sinn ift Der=

toirrt, unb in Q^ränen aufgelöft get)t es 3ule^t tjalb toillenlos feinen tDeg.

(Ein berüt)mtes beutfdjes Doüslieb^), bas bereits um 1506 fe^r oerbreitct

toar, fd|ilbert ben flbfd)ieb eines £iebespaares alfo:

Do fcrt er fid) I)tnumbc,

er fprad) ntt mcr ju ir.

Das freuicin bas fiel umbc
in einen toinfel fdjier

unö toeinet, ba^ es fdjier ocrgtng.

tDeId)c lebensDoIIc Kür3e in biefen toenigen tDorten, bic eine tDelt ooll £eib

umfpannen! (Ebenfo Icbenstoatjr fd)ilbert ein anberes beutfdjes DoHsIieb aus

Sd)Iefien: als bie treuen ^unbeiljrerijerrin bieBotfdjaft Dom plö^lidjen fäljen

n!obe bes geliebten (5emaI)Is bringen, ba bridjt bie (Ebelfrau nur in bic rücnigen

IDortc aus:^)

(Ein' tDttiDc bin xä\, IDaifen finö meine Kinöer!

Kann man met)r £eib in rocnigcr tDortc legen? —
Beim flbfd)ieb com £tebften mu^ bas XKäbdjcn 3urü(fbleiben , benn

fie lonnte ja cor lauter tDctncn

öen tDeg md)t meF)r feljn. (Deutfd)es Dolfslieö.)*)

Dicfc mit (Betoalt fjcrDorbre^enbcn Hiränen fd)ilbert bie beutfd)c üolfspoefic

oft unb toaljr:

(Es treibt mir öas IDaffer aus meinen fingen,

Dafe id) fein IDort metjr fpredjen fann,

!Iagt ein oerlaffenes Dtäbdjcn.^) tOcinen toie ein Kinb roill eine anbcre, bic

3U il)rem (Beliebten fprid)t:

unö ferft mir tool öen rucfen

unö rcttft öafjin Don mir,

fo tu id) als ein fteincs Kino

unö wein aud), eöler fjer, nad) ötr.^)

Särtlid) fid) anfd)miegenb an bin ocreTjrten Blann flüftert fie bicfc tDorte, ben

3nbegriff it)rer opferfreubigen unb I)ingebcnben £iebe. flud) bie größte ^rcubc

1) pröfjle, Dolfslieöer, 25.

2) ®oeöefe=tEittmann, £teöerbud) aus öem 16. 3a^rt)unöert, 93.

3) f}offmann=Rid)ter, Sd)Icftfd)e Dolfslieöer, 9.

4) Köf)ler = ineier, Dolfslieöer oon lUofel unö Soar, 1,182.

5) münöel, (Elfäffifdje Dolfslieöer, 116.

6) Uf)lanö, Dolfslieöer Hr. 89.
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fdjtnüdEtbietlräne, bas rocife 6ic beutfd)e DoI!s6id)tung fel)r tDo!)I, bcnn in einer

ber fd)önften bcutf^en Dolfsballaben, bem £ieb von ber £iebesprobe unterm

£inbenbaum finbct bie Überfelig!eit bes HXäbdjens, bem naä) oollen fieben 3al)ren

ber (Erfeljnte I)cim!el)rt unb ben tErauring in ben $d)oö toirft, iljren flusbrucE

nur barm:
^.^ ^j^j^jg^ 5^^ ^^^ Ringlein floß/)

3t)ve tEränen tropften fo jatjireid) auf ben Heincn (Bolbreif, bafe er barin Ijättc

fdjtoimmen fönnen. IDeiter fein tDort ber Sdjilberung jener glücEfeligen Stunbe,

tüo nad) 3at)tcn bitteren Urennungstoe^s toonniger $onnenfd|ein toieber in ein

junges inenfd)ent)er3 fiel.

Hud) in üaren Bilbcrn oerfteljt bie Polfsbidjtung meifterl)aft ein (BefüI)1 3U

t)erfinnbilblid)en.^) So Dergleidjt ein Kärntner Dolfslieb^) bcn üerlaffenen mit

einem Stein an ber Strafen. IDie ber toertlofe Stein, ben !ein Dorübergeljcnber

eines Blirfes mürbigt, ber auf roeiter, ftaubiger £anbftra^e oerftofeen liegt, fo

aud) ber einfame ITIenfd), ben bas (Blüd betrog : ein Ijerrlidjcs Bilb.'^) (Ein anberes

Bilb Don feelifd)er Dereinfamung entroirft ein beutfd)es Dolfslieb^) alfo:

Die Blätter Don öer Cinbc

Die fallen ja auf micf),

Dafe mid) mein S6)a1i oerlaffcn Ijat,

Das !ränfet mid).

5aIIenbcs £aub ift eine paffenbe parallele 3U trüber Seelenftimmung. üasfelbe

IKotiD beljanbelt ein aromunifdjes üolfslieb*^) toic folgt:

Die Blätter fallen

(Eins nad) öem anöcrn.

Die Burfdjen 3ief)en fort,

Die Sraucn meinen.

1) €rf=BöI)me, £ie6erI)ort, 1,239.

2) 3u öiefem Stoed perfoniftsiert fte aud) tDoI)I mit (Erfolg öie Begriffe. 3m ruff i»

fd)en Dolfslieöe {3eitfd)rtft für t)öIferpft)d)oIogte, V, 201) flagt ein (Breis alfo um
feine oerlorene 3ugenö:

fld) 6u 3ii9cn6, meine 3ugen6,

Bift entfloI)en mir ins offne 5^10,

Bift ins offne 5ßlö entfIof)en toie ein Iid)ter 5^1*!

fld) öu fliter, mein (Breifenaller!

Angeflogen famft öu ßu mir aus öem offnen ß^^^i

Angeflogen aus öem offnen 5^1^ loiß ein fd)U)ar3er Rabe,

fjaft öid) gefegt auf meine mäd)tige Sd)ulter.

Diefe Klage toirft in it)rer flnfd)aulid)feit öoppelt ergreifenö, toobei öie IDieöers

I)olung bie toeljmütige Stimmung coli ausflingcn läfet.

3) (Es ftel)t in unDerfäIfd)ter Saffung bei 11 e

d

I) e im , €d)te Kärntnerlieöer, 111, 304.

4) flt)nlid) aud] tfd)ed)ifd): „Dereinfamt bin id) nun, roie's ift öer lUcilenftein."

IDalöau, Böt)mtfd)e (Granaten, 1,286.

5) Bödel, Deutfd)e Dolfslieöer aus (Dbert)effen, 42.

6) IDeiganö, Die flromunen, 11,73.



Ijeimltdjcs £ei6cn 265

Pcriorcnes <blM fd)ilbert fttmmungsttoll ein Iettifd)es Hebten: ^)

^albcrblüljtem Hpfelbäumd)en

Brad) ber IDinö öen fdjianfen töipfcl;

J}albcrblüf)t erft roar öas (blüd mir,

flis 6er Zob mein £icbd}en fnicftc.

Den plö^lid)en lUar! unbBein burd)3udenben Scfjmers oergleidjt bas ferbif^e

üollslieb bem Huffpringen ber getroffenen Sdjlange.^)

IDie ber $d)mer3 unb bie 5tcube im Dolfsliebe toenig IDorte madjen, fo toirb

aud) bas £eib mit Dorliebe verborgen geljalten unb cor ben Blirfen ber ITtit«

menfdjen !eufcf) Derfd)Ioffen.

IXiemanö Ijat es toaljrgenommen,

IDo id) fjersUd) ausgeroeinct,

Hur mein i^rmcl I)at's erfaljrcn,

Der öic tEränen trodnete,

bc!ennt ein lettifdjes Dolfslieb^) unb fprid)t bamit in Kurse bas (Befüfjl aus,

bas alle DoI!sbid)tung befeelt. Die 3äl)re, bie aus bem l^ersen quillt, braudjt

feine Sufdjauer, tro^bem roiegt fie fd)toerer als mandjer oftentatioe (Eränenftrom.

3a toenn bas oerborgene IDef) einmal mit (Bemalt fid) Baljn brid)t, bann roirb

es fd)ämig oerleugnct unb gefdjerst, als ob es nt(^ts märe, fo in folgenbem $d)naba»

I)üpfl aus ben öfterreid)ifd)en Hlpenlönbern:^)

(Blaubt's nit i tua tooana,

lUi örudt's, um 'n £jals,

3 f)ab n'r mei tEüadicI

3' feft um, öos ift alls.

5ragt mid) nidjt nad) meinen £eiben, id) roill fie allein tragen, bas ift ber (5runb'=

gebanfe oieler £ieber Don £eib unb Uti^gefdjid.

3 liah altoeil g'mant

3 öatrdgats gar nia

Unö I)ta3 fjäb is öatrdgn,

flbr frägts mi nit toia,

meint ein in Kärnten verbreiteter Dierseiler.^) ^reilid) ni^t febcm ift es ge=:

geben, mit bem loci) im £jer3en nod) fröljlid) 3U fingen, toie jener oerlaffenen

üenettancrin, bie oon fi^ fang:^)

IDie oiclc finö es, öie mid} fingen I)ören

Unb fagen: (Ei, öic fingt gar luft'gc Cieöcr!

Dod| (Bott allein fann I)ilfc mir gerDöIjren;

(Eine Stunöe fing' id) unö öann toein' id) tnieöer.

Diefe finnige Art ber (5efül)lsfd)ilberung get)t burd) bie ganse t)oIfsbid)tung.

1) Ulmann, £ettifdie Dolfslicber, 130.

2) Kapper, (Befönge öer Serben, 1, 162.

3) mag 03 in öer Icttifd)=Iiterärifdien ®efellfd)aft, V, 10.

4) $d)ober. Die Deutfd)en in n:ieöcr= unö (Dberöfterrcid) ufo)., 387.

5) 3eitfd)rift öes Dereins für Dolfsfunöe, IV, 16a.
6) Somborn, Das üenetianifdje Dolfslicö, 125.
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Da fte^t in erftcr Rcilje bas Ejeimatsgefüf|I. lltit jeber $a\ex pngt bas

I)er3 bcs Haturoolfes an [einer f)eimat, feinem I}erbe, feiner 5oiTtiIie. Die rül)renb=

ften, feinften, fd)mel3enbften taute, u)eld)e bas öoüslieb jemals gefunben, gelten

ber $el)nfud)t naän ^aufe. Diefer jarte Seljnfudjtston 3ittert roie t}arfenflang

burd) bie Dolfsbidjtung. Die Deutfdjen fenncn iljn. $d)on im 15. 3at}rf)unbert

erflingt er aus bem einem tt)eltlid)en I^eimtDef)* unb Seljnfuc^tslteb nad)emp=

funbenen geiftlid)cn £iebe bcspriefters unb fpäteren'niönd)esEjeinrid)£aufen=

berg:^) 3d) toolt, ba^ id) bafjeime toär! Hur toer in ber 5rembe bas Ejeim*

roel) empfunben, ber toei^ bie $d)mer3en nad)3ufül)len, bie biefen $euf3er er=

preßten. „3d) toolt, ba^ id) bafjeime roär!" fo üingt es Ijunbertfad) aus ben

Dolfsliebern ber üerfdjiebenften Hationen:

tDon alle IDelt ift ötr 3c dein

Du fumeft bcnn e toieöer fjetn.

Hur in ber ^eimat toebt bas (blM, bie gan3e tocite IDelt mit all ttjrcm (BIan3

unb $d)immer oermag es nicl)t 3U getDä!)rcn.

Diefcs £}eimatsgefüt)I tjaftet oft am fefteften bei foldjen DöIIern,bie toeniger

gefegnetc £anbftrid)e betootjnen. Das Ijat fid) in faft ergreifenbcr tDcife 3.B.

bei ben beutfdjen Beiootjnern ber Spradjinfel (Bottfdjce (Süb!rain) beroäljrt,

bie feit 3al)r^unberten itjr Brot toeit in ber 5rembe fudjen mußten unb bod)

regelmäßig 3ur entlegenen ärmlid)en I^eimat 3urüd!el)rten. Deutfd)es I^eim«

weil Hingt aus ben ergreifenben Sönen bes alten Sdjeibeliebes:^)

3nsbrud, id) mu^ öid) laffen,

3d) faljr ba^in mein Strafen

3n frentöc £anö 6al)in.

3n bie 5i^ßi^be 3iel)en, nennt bas beutfd)e Dolfslieb „bas (Elenb bauen", ein

be3cid)nenber flusbrud für all ben 3ammer, ben bas Derlaffen ber fußen J^eimat

in fid] birgt, unb bie Drangfale, benen jeber entgegengctjt, ber außer £anbes 3iel)t.

3n {)er3beu)egenben Klagen befingt bas üoüslieb ber Siebenbürg er Sadjfen^)

bas bittere £os bes tDanberers in ber 5^ci^^ß*

1) IDarfcrnagcI, Deutfd)es Kird)enlte6, II, Hr. 753. (Eö.Rtd).inüIIcr, f}cinrid)

£aufenberg, 55. Über 500 3a^re cor Caufenberg I)at ein anöerer llTönd) öcm l7eim=

tDcI) rüljrenöe IDorte geliel)en: mit ärabettin uuerbent, l{)ic f)eiminges tl)arbent, if)

I)aben 13 funtan in mir . . ., feufstc 0tfriö (1, 18, Dcrs 25 ff.).

2) (Erf=BöI)me, £ie6eri)ort, II, 546.

3) Sd)ufter, Siebenbürgifdi'födjfifdje üoüsliebcr, 32. Kein Dolfslieb befingt öas

(ErennungstDel) fürser unö öodj rüf)renöer als folgenbcs fäd)fifd)cs öolfslieödjen aus

Siebenbürgen (Sd)ufter, cbenöa, 28):

36) gel) auf öer Brüd
Unö fomm nie mel)r 3urü(f,

3d) gcf) auf öen Steinen

Unö fomm nie mel)r I)etm.

tDann toerö id) roieöerfommen?

XDcnn öte fdjtDorsen Raben roeifee 5c&crn l)aben!
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Da td) fant für öer Srcmbcn iF)rc tEür,

Do fagtcn [tc: „Du ge!|örft ntdit 3U uns!"

Da td) fam cor öcr 5i^e"^öen iljr Seucr,

Da fagten fte: „Das J}ol3 ift teuer!"

Da td) fam Dor öer 5fem6en tl)ren tEifd),

Da afecn fte foftbaren frifd)cn 5ifd).

3d) bat fte um ein Krüftd)en Brot,

Drauf fagten fic: „<Es tut öir nid)t not!"

3d) örel)te mtd) um unö blieb ftill fte{)n

Unö Ite^ gar mand)e fjeifec 3äf)re fallen.

Da begreift man, tote ttefgefü!}lt bcr Scufser 6es folgenöen ftebenbürgifd}«

fäd)fif(^en Hebes^) ift:

Da id) nod) auf meiner lUuttcr Sdjoö fafe,

Da toar es gut für mtd),

Da roar es gut!

Das gleidjc tjeimatsgefü^I befeelt bm Rumänen. (Ein Dolfslieb^) biefes

Stammes fdjilbert bie gan3e Setjnfudjt bes in ber 5^entbe feftgetjaltenen IDa«

ladjen: fein £ieb mad)t Berge toanfen, Reifen ftürsen unb töaffer trübe, fo ge«

roaltig ift fein Derlangen nad) ber Jjeimat. Rütjrenb !Iagt ber Rumäne, bcr

frül) in bie 5rembe gesogen:

Unter Sremben get)t es mir

tDic im Dorngeftrüppc fd)ier.

?libi id) 3U fingen an,

5ängt ber Berg 3U Hingen an.

Das ®ebirg 3U fd)tDingen an,

Unb es bebt bas $tlb unb roanlt,

Unb es birft ber $els unb fd)n)anft.^)

Iln3äl)lige rumänifdje Dolfslieber betlagen bas bittere £os ber 5rau, bie aus

ttjrem Dorfc roeg in bie ßvembe oertjeiratet rourbe.^) Den rumänifdjen Berg=

berooljner treibt bie $el)nfud)t ins J)od)Ianb jurücf , bererinun3ä!}Iigen £iebern

Husbruif gibt, 3. B.:

IDtc bas austönt, jebe Silbe ein Sterbelaut! „Das $d)ctbcn ift ein gar bitteres

Kraut, bas nur gebeif)t, roenn es mit tlränen betaut toirb", meint ein beutfd)es Dolfs«

lieb (tDoIfram, naffauifd)e Dolfslieber, 184).

fld) Sd)etben, aäi Sd)eiben, aä) Sd)ciben,

IDer I)at bas Sd)eibcn crbadjt?

Diefer uralte, allmäfjlid) tt)pifd) getoorbene, in gel)äufte U)iebcrI)oIung gefaxte Seufser

flingt burd) bie gan3c beutfd)e Dolfsbidjtung. 3m 16. 3at)r^unbert erllingt er be=

reits (5orfters,5rifd)c Oeblein, 125, 153. £ie b erb ud) bcr ©ttilia 5end)Ierin (1592)

in Alemannia, I, 10. Bergreil)en, I)gg, oon ITTeier, 110. nieberbeutfd)cDoIfs*
lieber 45). 1) Sdjufter, Siebenbürgifd)=fäd)fifd)c Dolfslieber, 35

2) Sd)ufter, U)alad)ifd)es DoIfsUcb, 13.

3) Sd)uilcr, Romänifd)e Dolfslieber, 67.

4) Slaoici, Die Rumänen, 129.
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(Brünes BIätt(f|en öes tDadjoIöers! Sdjön bas fldcrn, fctjön öas (Ernten!

nXcinc Sreubc f(i)tDanö öaljin! Dod) für mid) pa^t es nidjt Tnel)r!

3mmer, immer mu^ id) rocinen, Den!' id) an bas f}irtenleben,

Seit id) in öer Sremöe bin! XDirb öas t^ers mir ftets fo fd)tDer!

I)err, mein f^err, öu reidjer Bauer,

£aö mid) ins (Bebirg 3urüd,

IDo öer I)eröcn 6Ioden Hingen,

Dort nur blül)t öie Ruf)', öas (Blüd!*)

Selbft toenn bie tDeibepIä^e öurd) SteingcröIIe unb Übcrfd)U)emmungcn 3ugrun6c

gcl)en unb mit itjncn aud) bas I^irtenleben ein (Enbe nimmt, fo bleiben biefe

rumänifdjen I)irten bod), gleid) bin fogcnannten ITIo^en in ben toeftlidjen Q^eilen

Siebenbürgens, nod) immer in ifjren (Bcbirgsanfiebelungen unb bcfäffen fi(^

mit Jjol3arbeiten unb Ijolsljanbel. Hu^ bie StammesocrtDanbten ber Rumänen,

bie fl r m u n e n ^), Ijängen coli inniger £iebe an if)ren oft red)t färglid)cn Ijeimat»

lidjen (Befilben unb (Bebirgcn. Das größte Jjerßeleib bes Hromunen ift bcr (Be=

banfe, in ber 5i^e^be 3U Ijeiraten unb in ber ^i^embe 3U ftcrben. „Daoor möge

mid) (Bott bel)üten!" ruft ein aromunifd)es Dolfslieb.^) 3n einem anberen

£iebe bcsfelben üolfes roeljflagt ein Sd)eibenber:

Beflagc mid), Hlutter, beflagc mid).

Denn id), firmer, gel)e in öie 5remöe,

3n öie roeitc, toeite S^^cmöe.

lUan fcnnt nid)t Ccbcn unö ^oö,

3d) roeröe übers ITTeer 3iel)en.

5aft nod) met)r ift bem (5ried)en*) bie (Trennung oom f^eimatlanbe eine

Urfadje fd)roeren (Brames. 3n 3aI)Ireid)en üolfsliebern flogen foId)e, bie 3ur

flustDonberung gc3tt)ungen rourben, über bas (Elenb ber „öbm Srembe".'') (Eine

©erlaffene epirotifdje $rau flud)t ber 5rembe, tDeId)c bie jungen ©atten iljren

tDcibern raube. „3n ber^rembe leben bie £eute töie IDaifenfinber", erflärt feljr

I^übfd) ein n2ugried)ifd)es Dolfslieb.') Jjer33erreigenb ift ber flbfd)ieb ber

Parganioten, bie 1817 Dor bm Surfen flüd)ten mußten, in einem neugrie»

d)ifd)en Dolfslieb bargeftcllt: bie 5^auen serraufen ifjr I)aar, 3erfd)Iagen ifjre

Brüfte, (Breife flagen in lauten llrauerliebern, unb toeinenb 3ief)en bie priefter

aus bcn Kirdjen, Raud) fteigt empor; bort oerbrenncn bie l}eimatIofen bie

Knod)en i^rer Däter, bie fie ben (Bräbcrn entriffen, um fie cor ber Sdjänbung

burd) bie fanatifd)en Sürfenfjorben 3U retten: alles aber übertönen bie büfteren

Klagelieber.

Don if)rer t^eimat fd)eiöen fie, üon if)rer trauten t}eitnat,

Unö lüffen fd)eiöenö S^Is unö £anö unö einmal nod) öie (Eröc'

1) IDIisIodi, Aus öem £eben öer Siebenbürger Rumänen, 5.

2) (Buftao IDeiganö, Die flromunen, 11,77.

3) (Dbeöenaru, Texte macedo-romane, 145ff., 201.

^) l4QaßavtLvog, ßvXXoy^, 343. 5) paffotD, Popularia carmina, 238.

6) IHf rcellus, Chants du peuple en Qrece, !I, 232.

7) Kino, flntf)oIogie, 14. pafforo, Popularia carmina, tlr. 223.
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3n ber ^i^ß^^ß ftcrben, fern btn Seinigen, ift öcr gräfelidjftc (5c6an!e für btn

I)cimatfroI)en (Briedjen, ein Dolfslieb gibt öiefem (5efüI)I fur3en, aber über=

toältigenben Husbrud:')

3(f) bitte, ^crr, id) bitte öio}, 3U öir, mein (Bott, id) flelje:

IDer in öer S^cmöe toeilt, fd)ü^' if)n, £}err, la^ nidjt franf if)n toeröen.

tDirb franf er, braud)t Bettöeden er unö mu^ Kopffiffcn Ijabcn,

Die ITluttcr toill er neben fid), öie 5rau 3ur Seite fjaben,

Unö nad) öem Sof)n oerlangt er aud), öa^ er frifdjes IDaffer bringe.

UTit meinen flugen fal) id)'s felbft, bei einem, öer geftorben:

Sie naf)men itjn, fie trugen ifjn roic einen t^unö 3U ®rabe.

Kein IDcif)raud), feine Kerße aud), fein priefter unö fein Sänger!

Über bie (Trennung oon I^eimat unb IKütterlein flogt ein Dolfslieb^) ber poini«

f(^cn ®bcrfd|Icficr:
Aber gut ift's nimmer
3n öer toeiten IDelt öraus

Sid) umfjerßutrcibcn.

Desfjalb möchte bas Btäbdjen in ber S^embe ein üeines Döglein toerben, um
ft(^ unter ITtütterleins 5e^fter 3U fe^en, btnn

gut ift's bei öer lieben TTlutter!

niemals füljlt bas Jjer3 ber üerlaffenen fo [eljr fein £eib als 3ur tDeiIjnad)ts3eit;

tiefrül^renb fprid)t bas folgenbes oberfd)Iefifd)=poIntfcI)es Dolfslieb^) aus:

lieber (Bott! tDeiI)nad)t ift f)eute, 5reunöe gar nidjt nad) mir fragen,

5rcu'n öaf)eim fid) alle £eutc. £ebcn alle in Bef)agen.

Hur id) armes Kino mu^ roanöern Sorget nid)t, if)r £eut', id) i\abn

Von öem einen Dienft 3um anöcrn. Auf öem 5rieöi)of pia^ im (Brabc.

3n bie unljeimlidje, ungetoiffe 5i^embe getjen, ift üielfad) für bie t)oI!sbtd)tung

basfelbe toie in b^n Sob gelten. (Ein ruf fif d)es Dolfslieb gibt biefer (Empfinbung

folgenben flusbrucE:^)

Seinem So^nc 3Ürnte öer Datcr, 3t)m öie Peitfd)e reid)enö toeinte fie

£}ie^ il)n fortgef)n aus öen flugen if)m, Unö auffd)Iud)3enö fprad) fie foId)es TDort:

Da^ er fennen lernte öas fremöe £anö. „fld) mein Bruöer, öu leiblidjer Bruöer,

(Ein fremöes, ein unbefanntes £anö. tDanntoot)!, Bruöer fef)reftöuu)ieöer!)eim?"

DieäItefteSd)rDefterfüf)rtfeinRoöif)mrior, „© Sd)a)efter, öu leiblidje Sd)U)efter!

Die mittelfte trug feinen Sattel t)eraus, Cinen grünen ©arten f)at öer Dater.

Die jüngfte rcidjt' if)m öie peitfd)e öar. 3m (Barten fteljt ein öürrer Apfelbaum.

tDcnn öer öürre Baum einft frifd) erblüljt,

Don neuem toeifee Blüten treibt,

Dann, Sd)tDefter, fe!)r' id) roieöcr I)cim!"

Die5rembe, fo !Iagt eine ruffifdje junge ^^au im £icbe^), ift „mit (Elenb gan3

beftreut, mit (Tränen begoffen, eingesäunt mit (Trauer", fie liegt gans in Vjaxm.

1) Kino, ebcnöa, 140.

2) Roger, Piesni, Ur. 488. 3) (Ebenöa, nr.478 (übcrf. oon tDeife).

4) p. Don ©ö^e, Stimmen öes ruffifd)en Dolfes, 104.

5) Ruffifdje Reoue, XI, 250.
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unb (Bram. (Ein ruf[ifd}cs DoIEsIicb fingt: „Die fremben £eutc finb nidjt an«

bers als bcr finftcre IDalb, toie eine [djredlidje (BetDittertooIfe. Das Jjcr3 erfriert

in ber 5^embc oljne ^i^oft."

5aft übermenfd)Iid) ift bas JjeimtDet) ber £itauerin^), bie in bie tocitc

5erne oerljeiratet ujurbe:

tDie fam's, ba^ roanftc Hd) ferne, ferne

Der f)o{)e J^ügcl? 3ft meine tjeimat

Das fam von meinen Seufscrn! ITlefjr als 3tDeif)unöert HTcilen,

tDie fam's, öafe anfdjtDoII 3cnfeits öes IKeeres,

Der Ilarc tEeid) f)ier? 3enfetts 6es IDaffers,

Das fam oon meinen Sränen! 3ßnfcits öer finftern tDälöer.

Doli Seljnfu^t ruft bie junge in bie ^i^ßiribe öermäljite £i tauer in:

£ie^ id) gern öod) eine Brüde

Bau'n oon reinem Silber,

Dafe id) fönnt' 3ur ITtutter fefjren,

3u öen 3u9enötagen.-)

3n einem Iitauifd)en Dolfsliebe nennt fid) bas U)eib in ber ^i^^^^ß iM^
(Elenbs ?Eod)ter".') Der flnblicf ber I)eimatlid)en (Begenb madit, fo fingt eine

Icttifd)c Sängerin, bm (Einbrud, „als erglänstc alles roie bie Sonne".*) 3n

Inappcr 5oi^"^ 9i&t ^^^ ftarf entroidelten f^eimatsgefül)! ber Doüsfeclc eine

finnifd)C Rune^) (Dolfslieb) folgenben flusbrud:

IDerter ift aus Birfenrinöe

Das geftampfte Brot, öas Ijartc

3n öem !)eimatlid)en I^ofe,

flis öer tDeid)e lDei3enfud)en

3n öcm fernen, fremöen ^aufe.

tDie ftar! bas {^eimtoel) befonbers ben BcrgbetDoljner erfaßt, baoon tuei^ ein

£icb ber Digoren, eines faufafifd|cn Stammes, 3U flogen:^)

(5eftcrn oerlangten meine (Blieöer 3U Sagte mir öie Ejeimat!

fdjlafen, tDie ein großer (Eber (flipörud) liegt

Hbcr Dor 3orn fonnte id) bie flugen es mir auf öer Bruft,

nid)t 3umad)en; IDeinen tüill id) of)ne (Enöe.

(D Berge, Ejeimat! © Berge, I^eimat!

tDie foll id) nod) leben of)nc eud)? tDie foll id) nod) leben oI|nc cud)?

„ZcidlQ, Iad)e über öid)

1) Heffelmann, Dainos, 124. 2) ITeffelmann, Dainos, 103.

3) Bartfd), Dainu Balfai II, 85.

4) mag a 3 in öer Iettifd)--Iiterärifd)cn (Bcfellfdjaft, VIII, 269.

5) Runen finnifd)er Dolfspoefic, überf. oon flitmann, 150. 3m Kantcictar,

überf. oon Paul, 32, toirö öas Ejeimtoel) alfo gcfd)ilöert:

£icblid) fd)medt öas Brot öer fjeimat,

Selbft tDcnn Spreu öaruntcr roärc:

Dod) öes Sremöen Brot ift bitter,

tDär's mit Butter aud) geftrid)en!

„Süfe" nennt liebfofenö öas ftnnifd)e üoIfsUeö öie f^eimat (Kanteletar, überf. Don
Paul, 266). 6) K. oon £)a^n, Bilöer aus öem Kaufafus, 46.
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tDie tief 6ic Sel)nfud)t nad) öer I)eimat in ben I}er3en öer HaturDÖÜcr U)ur3clt,

baoon gaben aIbane[if(^eKoIoniften auf Si3ilien^), bereu üorfaljren gegen

(Eube besl 5.3ci^rl)uuberts eiutDauberteu, Seuguis. Bis um bie ITIitte besl 9.3Ql)r*

Ijuuberts sogen biefe nad)fömmlinge ber Hlbanefcn regelmäßig am 24. 3uni

gemeinberoeife auf bin Berg ber Rofen, um beim Hufgang ber Sonne gegen ®ften

geroenbct einen fel)nfüd)tigen Klagegefang 3U erljeben, beffen Refrain lautete:

© fdjönes nioreo,

Seit id) gefd}icöen, [af) id| öid) nimmer!

Dort lebt mein Pater,

Dort lebt meine IKutter,

Dort Ite§ id) im (5rab meine Brüber.

<D fd]önes ITIorea,

Seit id) gefdjieben, fal) id) bid) nimmer!

Dies ift ein ergreifenber SaH eines ganse (5efd)Ied)ter Ijinburd) fortlebenben Ejeim*

töet)s.

Befonbers ftar! enttöi(felt ift bas Red)tsgefüI}I-), bas Betoußtfein, ba^,

voas Red)tens ift, aud) Red)t bleiben muß, unb ba^ bem Derbrerf)en bie Süljne

folgen muß. DieIIeid)t I)ängt biefer ftarfe (mitunter ftarre) Red)tsfinn bamit 3U«

fammen, ba^ bas £anbDoIt ber t)auptfäd)Iid)e CEräger bes Dolfsliebes ift, benn

beim Canboolf roar üon jeljer ber Redjtsfinn unb ber Kampf ums Rcd}t ftarf

enttoidelt. tDir I)aben oben gefefjen, röie nad) einer bänifd}en Doltsballabe

(ITIorten oon Dogelfang) bas mit llnred)t angeeignete Hderlein bem Derftor-

benen felbft im (Brabc feine Rut)e läßt, ein 3ug, ber in üolfsfagen immer tDie=

ber oor!ommt. Diefer Hllgeroalt bes Red)tes beugt fid) bas Dolfslieb unbe=

bingt: frcilid) ift biefes Red)t bes Dolfes nic^t immer bas Red)t ber 3uriften.^)

Diefer bänifdjc Ritter, ber um einer SdjoIIe (Erbe toillen, bie er redjtmäßigen Be*

fi^ern ent3og, als fdjroarser (b. f). unerlöfter) (Beift umf)erreiten mußte, ift ti)pifd)

für bie Huffaffung bes Itaturmenfdjen, bem bas Red)t an fein £anb bas tjeiligfte

aller Red)te, ebenfo toie iljm ber Pflug (neben bem Sd)roert) bas I)eiligftc

aller lOerfseuge ift. tOer fid) an ber Sd}oIIe üerfünbigt, bm trifft nid)t bloß ir=

bifd)e, fonbern aud) f)immlifd)e Strafe. tDefje besfjalb allen, bie (Brensfteine Der^

fd)ieben, fie muffen gemäß ber DoIfsanfd)auung nad) if)rem Slobe nod) bie (Bren3=

fteine fo lange umgeljen, bis biefe roieber an ber red)ten Stelle finb. Aus biefem

(Brunbe roar aud) ber (Brensbegang eines ber {)öd)ften Iänblid)en 5efte.

IDie mit ber eigenen Sd)oIIe, fo ift es aud) mit ber 5omiIiene{)re: ber

ITtar!graf , ber feine Derfül)rte Sd)toefter in graufamer XDeife 3U Sobe foltert*)

1) (Brcgorooius, Siciliano, 297. Digo, Raccolta, 49, 695.

2) Dem [tarf cntroidelten Redjtsgefül)! entspringt bie Derpfltd)tung 3ur Red)ts»

I)ilf e: Pfltd)t ber 5reunbe unb 3ur Sippe (Bef)örigcn ift es, Angegriffenen unb Be»

brängten 3U Reifen, ein (Bebanfe, berimbcutfd)cn Dolfsliebe öfter Dorfommt : U I)

I

a n b,

Sd}rtften, III, 445, 552; IV, 40— 43. D9I. Bödel, Deutfdje Dolfsfage, 108ff.

3) So 3.B. in ber Beurteilung bertDilberer, DoIfstümIid)er Räuber unb ätjnlid)er

(Erfdicinungen. 4) (Erf=Böt)me, £iebcrI)ort, I, 568ff.
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(bcutfrfjes üolfslicö), ftet)t fetncstoegs allein, I)art unb graufam tücrbcn bie

Däter unb Brüber bcr üoIfsbid)tung gegen oerlicbte n!öd)ter unb Söljne; im tiefen

Surm bm IDürmern 3ur Speife eingefperrt fd)mad)tet, nad) fran3Öfifd)cm

Dolfslieb, bas ITIäbd)cn ial)relang, bas entgegen bem tDillen bes Daters 3U lieben

gewagt l\aV) (Ein italienifdjes Dolfslicb fprict)t es gerabcsu aus: roer bas

Üble getan Ijat, [oll aud) bie Strafe 3al)Ien! Die IKuttcr leljnt es bemgemö^

ah, bas £eben iljrer tIod)ter bur^ (Belb 3U erlaufen, bie Derbrec^erin, bie iljr

Kinb I)eimlid| umbradjte, foll auf bem I}od)geri^t von f^enfersljanb fterben, lüie

CS fid) geljört.^)

Strenge Strafe folgt ber eljelidjen Untreue; ber betrogene (Batte räd)t

id) auf ber Stelle : f ftirbt bielombarbifdje (Biftmörberin an bem üon iljr felbft

bereiteten, für itjren (BemaI)I beftimmten Sd]Iangengifte (italienifdjes DoI!s=

lieb)^), bie bes (Ef)ebrud)s überfüt)rte 5tau enttjauptet ber (Batte ol)ne toeitcres, er

braud)t !ein (Beridjt, er ift felbft ber Rädjer feiner (EI)re. €ine foldjc Süljne finbct

bie Dolfsanfd)auung oöllig geredjt. „So 3eigt ber ^immel feinen (BroII gegen bas

IDeib, bas feinen fjerrn I)intergcf)t", fd)Iie6t eine oenesianif d)e üolfsromanse.'*)

(Ein (Et)egatte, ber feine $rau mit iljrem Bu!)Ien ertoifdjt, ftedt beibe in einen

Sad unb erfäuft fie; bas ujar in ben Hieberianben DoIfs|ufti3 ^), toic alte

Dolfslieber^) überliefern. 3n grä^Iid)er IDeife martert ein Kaufmann 3U (Eoft=

ni^, ber fein IDcib mit einem Doftor im Babeftüblein überrafdjte, ben Buljlen

3u niobe. Tltit eifernem Babeftriegel reibt er fo lange bm nadten (EI)ebred)er,

bis bas Blut in Strömen fliegt unb iljm bie Seele ausgeljt. Das Dolfslieb, bas

ein „freier Sd)reiber" über btefes (Ereignis fang, beurteilt bie^anblung bes (bauen

fel]r tDoljIgefällig, faft mit I)umoriftifd)cmBeI)agen, unb fdjlie^t mit ber IHal^nung

:

„f)üt bid) Dorm Strigel, bift bu toeis!" ') Dem üolfsliebe ber Baüanoölfer ift

!eine Rad)e an bem el)ebred)erifd)en IDeibe ftreng genug, bie graufamften (Qualen

t)ert)ängt ber (Batte über fie. $a]t graufig ift, roas ein
f
er bif d) es Dolfslieb^)

barüber er3ät)It, toie notüaforüitfd) (Brujo fein el)ebred)erifd)es tOeib ftrafte: fie

folle il)m 3um (Belage als lebenbe 5cidel Ieud)ten. (Brä^Iid) ift biefc Hrt ber I)in=

rid)tung, aber bas ferbifd)c Doüslieb finbet fie nidjt 3U arg, bcnn fein IDort

ber ITtipilligung toirb laut.

Drauf crt)cbt fid) IToroafotDilfcf) (Brujo,

nimmt fein £ieb an it)rcr toeifeen Rekten,

nimmt it)r ah öic fciöcncn (Bctoänöer,

nimmt bas golöne ^alsbanö iljr Dom £)alfe,

1) ^aupt, S^a^Z- Dolfslicbcr, 90. 2) Serraro, Canti pop. di Ferrara, 111.

3) nigra, Canti pop. del Piemonte, 1. £iteraturangaben unter (Optimismus,

oben S. 208. 4) lTTartinengo = (Eeforesco, Essays, 113.

5) J}offmann uon 5flllßrsleben, nieöerlänbifdje Dolfslieöer, 2. Aufl., LH.

6) (Ebcnöanr.30. 7) tD unb er I) rn, I)gg. oon (Trccelius unö Birlingcr, 11,134.

8) Kapper, (Befängc öer Serben, 1,132. Äf)nlid) ein ungarifd)cs üolfslieö:

fligner, Ungarifdic DoIfsöid)tungen, 103,189.
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5ül)rt fic !)in an eine toüftc Stelle,

Übcrtünd)t mit purem XOaä)s unö ^ecr fic,

Dann mit Sd)tDcfcI unö mit rafdjcm Puloer,

^üllt fie öonn in tocidie BaumtDoIIt)üIIen,

Übergießt fic nod) mit fcur'gem Brannttoein,

©räbt fie bis jum ©ürtcl in öcn Boöcn,

Sünöet il)r öas Ejaar an über'm Raupte,

Si^t öann nicöer, ful)len IDein 3U trinfen,

Unö fein £ieb, öas leudjtct if)m als Kcrse.

Q!ro^bcm fic von Zeit 3U Seit toimmcrt, lä^t fie bcrljarte ITtann tücitcr brennen,

unb erft als iljr Knäblein um bic brcnnenbe Bruft fetner Htutter laut tceint,

ba jammert if^n bes Kinbes, er Iöfd)t bie 5Iantmen unb beftattet bie oerlotjltcn

Überbleibfel 3ur (Erbe. — (Braufig, toaljrlid) cntfe^Iid) ift biefe Äußerung bes

Rcd)tsgefüI)Is ber Haturöölfer. Ulan mu^ fic oerftcljen, um ni(^t I)crb 3U urteilen.

Der (Eljcbrud) ift bei HaturDÖIfern fo feiten unb fo uerabfdjeut, ba^ felbft bie

I)ärtefte Strafe für iljn nidjt als 3U tjart empfunben roirb, unb nid)t mit Unred)t:

I)ängt bod| Don ber (Treue ber $xau unb ITIuttcr 3ule^t Sein ober Ittd^tfctn

ber Raffen, Stämme unb Dölfer ah.

nid)t blo^ 3tDifdjcn (Ehegatten gilt unDerbrüd^Iii^ctEreuc als (Efjrenpflic^t,

aud) bas öerljältnis bes I^errn 3um Diener, bes fjerrfi^ers 3um Dafallen ober

Unterfüljrcr ift auf ber (Treue aufgebaut. Don bicferDafallentreue, ber Jjingabe

bes Untergebenen an ben tDillen feines dürften, gibt bic cnglif d)e üolfsballabe

oon SirpatritfSpencc ein crfd|ütternbcs BcifpicI. Obwohl böfe Dor3ei^en

am I)immel Stürme unb Unroetter als fidjer bcoorfte^enb t)erfünbcn , oollfüljrt

biefer unerfd)ro(fene Seemann bcm Bcfet)I feines föniglic^en fjerrn gemä^ bic

Husfal)rt unb befiegelt mit feinem fjelbentob im ftürmifdjen ntecrc feine (Treue.*)

Prä^tig im Klang finb bielDorte, mit bemn berflbmiral allcBebcnfcn fur3er»

Ijanb abtDcift:

Be't wind or weet, be't snow or sieet

Our ships maun sali the morn.

Das ift bünbigcScemannsfpradje! — DerKnedjt folgt feinem i^errn in ben (Tob

nadj. (Tin beutfdjes Dolfslieb^) Dcrl)errlid)t biefc (Befinnung unDerbrüd|Ii(^er

Ijingabc bes (Befolgsmannes an feinen (Bebicter: ^err unb Knedjt reiten auf

fd)malem Steg, ber Jjerr ftür3t töblid) oerle^t, als le^te (Babe bietet ber Sterbenbe

bcm Diener feine 5rau unb fein Sc^mert als £oI)n, ber aber 3iel)t cor, bcm Jjerrn

ins Parabies 3U folgen, b. l). fid) freitoillig 3U töten, um gan3 unb etoig bei feinem

fjerrn 3U fein, U)al)rlid| ein in feiner fjersenscinfalt 3röiefad) ergreifenbes Cieb:

Der Kne^t 30g an öas t7emölcin toeife,

Sog mit öcm J}crrn ins poraöeis

1) Perct), Relics, 1,64. ((Eaudjni^ edit.). (Efjilö, English and scottish pop.
ballads, 111,25,26.

2) (ErI=Böt)me, £ieöerI|ort, 1,269. Sdjcrer, 3ungbtunnen, 53.

Bödel, Pfijdiologie öer DoIfsbtAtung. 2. flufl. 18
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Hingt bas £icb von (Treue in Zthzn unb tloö toeljntütig einfa^ ous: fein löort

t)om [(^toeren (Enbe unö bod) roie lebensDoII in feiner $d)Iid)tl)cit !
—

3m ITtittelpunft bes üöl!ifd)en (Empfinbens ftel)t bas Derljältnis sroifdjen

(Eltern, Kinbern unb (5efd)U)i[tern, unb I)ier iftes töieber bie£iebe berlTTutter

3U iljrcn Kinbern, bie in unerfd)öpflid)en Variationen immer aufs neue befungen

toirb, unb gerabe bie fd)önften, fd)meI3en^ften £aute bes Dolfsgefanges finb iljr ge»

roeifjt. ITIan braudjt nur bie Blätter ber t)oI!sbid)tung aufsufdjiagen, unb in oollen

Hftorben flutet bas l^of^elieb oom IHutterl)er3en. Hd) ba'Q id) fie in ooller Klang»

fd)öne erbraufen laffen tonnte, loie fie fid) in ben £iebern ber Haturoölfer finben!

XDie fd)toad) ift bod) bie Sprad)e, too es gilt, bas I^etltgfte 3U feiern, bas ITIenfdien»

bruft burd)bebt, toie mütjfam lallt unb ftammelt fie in tDorten nad), was auf

klügeln ber Q^öne itjr unerreid)bar Dorfd)U)ebt! (Ein Q^ropfen ITTutterliebe oer»

fü^t einen ©3ean von (Erbenleib. (Ergreifenben flusbrud I)at bie $el)nfud)t bes

IUutterI)cr3ens nad) feinen £ieblingen in ber fd)ottifd)en Dolfsballabe „Das

IDeib üon Ufl)ers Brunn" ^) gefunben: 3n llft)ers Brunn lebt ein reid)es XDeib,

brei ftattlid)e Söljne toaren it)r gan3er Stol3. Diefe Söfjne fd)idt fie als Sdjiffer

3ur See. Sd)on nac^ toenigen U)od)cn fommt bie nad)rid)t, ba^ iljre $öl)ne im

lUeere ertrunten finb. Das trifft fie mitten ins f}er3. 3n il)rem namenlofen IDe^

fid) aufbäumenb fdjreit fie tro^ig auf:

So mag öer tDinö and] nimmer rufjn,

llitö raffen nimmer öic S^^tl

Bis meine Söl)ue fommen I)etm

£ciblid) in 5I«ift^ u"^ Blut.

Unb toie fie es erfel)nt l)atte, fo gefd)al) es: in einer ber langen büfteren TTäd)tc

um St. ntartinstag tel)rten bie brei toten $öl)ne roirflid) I)eim. Da jaud)3te cor

5reube bas geprüfte ritutterl)er3:

Blaft auf bas Seuer, \i\x IHäödjen,

I)oIt IDaffer üom Brunnen I)erauf,

ihein ganjes I)aus foll feiern öie ITadjt!

meine Söljnc, fie finö rooljlauf!

Doli Seligfeit unb liebenber ^ürforge rid)tet fie it)nen felbft bie £agerftatt „roeit

unb breit", fo bequem als möglid). flis alles vooijl angerid)tet, fe^tficfid) neben

bem £ager i!)rer $öf)ne nieber. Hber adil Der Sraum bes liebenben IKuttcr*

f)er3ens oerfliegt rafd): bie E)äl)nc frät)en, bie (Toten muffen fort. ITIit einem

langen, bangen £ebeiooI)I flingt bas £ieb aus. — Das Aufbäumen bes TTTutter'

f)er3ens gegen btn Derluft il)res Sot)nes befingt ein bulgarifd)es üolfslieb.^)

Die Peft f)at einer ITTutter ben ein3igen Sot)n bal)ingerafft, ba toirb fie toie

roal)nfinnig:

1) tDalter Scott, Minstrelsy, 111,258. fli)toun, The ballads of Scotland,!,

113. (EI)iI6, English and scottish pop. ballads, 111,238.

2) Rofcn, Bulgarifd)e öoIfs6id}tungen, 113.
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3eöcn tlag öes SoI)ncs (Brab befudjenö,

(Brab be[ud]en6 unb öen Sof)n betocincnö,

Sof)n berocinenö unö öic pe[t Dcrflud|cnö,

Sanötc tl)rc Klage fie 3U (öott auf.

(5ott fcnbct einen (Engel, bamit 6er tEote feine tlTutter tröfte. — Sefjr 3art fdjil«

bert bas portugiefifd)e üolfslieb^), toic ITTutterliebc bas Kinb pflegt:

ITttt öen tEräncn tljrer flugen

tOtrö bas Kino fie iDafd)cn,

IHtt öer Viaubt oom Kopfe

tDirö fie es trocfnen.

IDie fein bie Dolfsbicfjtung (5efü!)Isregungen 3U malen oerftefjt, baoon gibt ein

piemontefifd)es Dolfslieb^) eine Probe: eine (Befallene toill iljr Kinb töten;

als fie im Begriff ift, es ins IDaffer 3U roerfen, regt fi^ bie ITTutterlicbe in

il)r unb fie gibt itjm einen legten Ku^:

De la sua buca j'a dunä 'n bazin, de la sua man a'l l'ä tampä 'n te l'unda.

tDic tDud)tig in einen Ders 3ufammengebrängt ift biefes Seelengemälbe, toic

parfenb ber (Begenfa^ 3tDif(i)en ?)anb unb ITIunb , HTutterliebe unb Kinbermorb.

Kein IDort 3UüteI, unb boä) in ber Kür3e toeld) erfdjütternbes Bilb menfd)Iid)en

3ammers!

IDas ein lTtutterI)er3 empfinbet beim flnblirf feiner oerlaffenen Kinber, bas

I)at eine anbere fd)ottifd)e Ballabe^) gar feinfüljlig gefdjilbert: in ber (Einfam!eit

bes IDalbes fingt eine üerlaffene il)re fieben Kinber in $d)Iaf unb roeint über iljr

unb itjrer Kinber freublofes, einfames Dafein: „Sieben Kinber liah' 16) nun ge-

boren meinem J)crrn; id) ujollte, es roären fieben gierige Ratten, roie fie auf

ber tUauer laufen, unb id| felbft roäre eine große graue Ka^e, ba^ id) fie alle»

famt freffen fönnte!" — 3n itjrem Ijalbirren Stammeln offenbart fie bie gan3e

Siefc iljres XTIuttergefüIjIs.^) „Hur (Bett !ann berlTtutter £iebe oergelten," fagt

ein finnifd)es Dolfslieb.^)

1) I^aröung, Romanceiro portuguez, 1,238.

2) nigra, Canti popolari del Piemonte, 73.

3) £l)ilö. Engl, and Scott, pop. ballads, II, 371 ; III, 70.

4) (Eilt ftimmungsBoIIes Btlö Dom ITTütterletn entioirft ein Ittauifdjes Sol»

öatenlieb:

3(i) I)ab' öaf)etm gclaffen

Die liebe, olte ITIuttcr

Unö örauö' öen flpfelboum:

Den Apfelbaum in Blüten,

Das lUülterlctn in tEränen,

Ittein trautes ITtütterletn!

Die tocincnöc alte ITtutter unter öcm blütcnoollen Apfelbaum , tocld) rüljrcnöcr (Segen»

fa^! (Bartfcf), Datnu Balfat, 1,219.)

5) Kanteletar, überf. üon Paul, 267.

18*
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Pflüdt' td) aud) im Sommer Beeren,

tDoIIt' 3um £oi)n if)r Blumen bieten —
fld), was finö öie fdjönften Blumen
3m üergleid) 3ur ITIutterliebe

!

IDas finö Blumen, was finö Beeren

<5egen einer HXutter £ct|rcn!

ITtuttctliebc ift ftäricr als ber (Eob^), bas lehren bic 3al)Irctd)cn £tebcr uon bcr

Hluttcr, bic üfven tDdfcn juliebe toicber ins £ebcn 3urü(f!el)rt. Bis 3um Ijaljn«

fdjrci crI)äIt£ibcI(Enen, bie imJjimmel bas tDeI)!Iagen iljrer Kinber oernimmt,

Urlaub, ifjre Kleinen 3U pflegen. Sie gel)t unb labt iljre armen IDaifen, bis

ber Jjatjn fie abruft. (Dänif^es Dolfslieb.)^) Beim flbfd|ieb oon bm geliebten

Söl)nen, bcnen fie burd) bzn bunfeln (Eannenroalb nod) bas ©cleite gab, finft

bie ITtuttcr leblos nieber, ifjr I)er3 fann bics Sdjetben ni(^t mcl)r ertragen: bas

tErennungstoel) Ijat fie getötet. 3u iljren f)äupten pflan3en bie Kinber auf bas

(bxah eine Rofe, unb, fo fdjiiefet biefes ferbifi^e üoüslieb:

©raben einen Brunnen if)r ju Süß«"»

Pflanscn flpflcin um öen füf)Ien Brunnen,

Daß, toer jung, mit Rofen tjier fid) fdjmüde,

tDcr 5a öurftet, aus öem Brunnen trinfc,

Unb roer Iran!, gene[e an öen flpflein.

So toirlt bas treue ITTutterI)er3 no^ naÖ) bcm (Tobe (5utes.^) Rüljrenbe Dtutter»

liebe feiert ein fr an 30 fif(^ es üolfslieb: fieben 3at)re beroeint eine tltutter ifjr

I)übf(^es Söd)terlein, alle ITIontag roäfdjt unb bicidjt fie ifjr bas dotcnljemb unb

bringt es i^r am Sonnabenb aufs ®rab.*) ITIutterliebe voä\)xt eroig.^)

1) Desf)alb be[ingt öas Dolfslieö aud) mit Dorlicbe öie l)etl. UTarta, toie fie mit

blutcnöem ITtutterFicrsen iljren Sof)n fudjt. 3n feiner Sdjlidjtljeit erfd)ütternö flingt

bas alte beutfdje Dolfslieb:

IHaria, bie roollt toanbcrn ge^n,

IDoIU alle £önber ausge^n,

tDoIlt fudjen i^ren $oI)n.

(Simrod, öolfslteber, 146.) Die lUuttcrliebc gcljt bis an ber tDcIt (Enbe, um bas

oerlorene Kinb 3U fud)en.

2) Kriftenfen, Jydske Folkeviser og Toner, 206.

3) Kapper, ffiefänge ber Serben, 11,167.

4) ^ierfot, Hist. de la chanson pop., 23.

5) Seljr finnig ftellt eine Iitautfd)c Daina (Bartfd), Dainu Balfai, 1,162,

äf)nlid) II, 140, 187, 275) bie (Brabe ber 3nnigfeit bar, mit rocldjer $d)U)efter, Braut

unb HTutter lieben:

Die Braut, jic folgte Die Braut, fie grämte

nXir bis 3um lorc, Sid) nur örei tDod)cn,

Ijalben tDegs bie Sd)toefter nur: Sd)U)efterIcin brei jSa^re nur.

Die liebe ITTutter, Dod) meine IHutter,

Die mid) er3ogen. Die mid) ersogen.

Bis 3um grünen ©rabe I)in. ©rämt il)r ganses Cebcn fi^.
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Rütjrcnbc Sorte ftnbet btc Hnpngli(^!eit bcs TlTäbc^cns an feine TTTutter in

bcr üoI!sbid)tung ber£itauer. So ruft eine junge Srctu, bic mit bem(5attenin

bie S^^^^ sieben foIP):

Da td) ^tnous foll, od), in öic toettc S^mc»
Da td) oerlaffen foII öic teure IHuttcr:

(D frät)et nid)t, iF)r lieben bunten ^öf)ne!

(D la^t redjt lange tDäf)ren ötefe nad)t nur,

Da^ ntir's oergönnt fei, länger I)ier 3U toeilen,

lUit meiner lieben HTutter nod) 3U lofen!

Hid|t minbcr innig rüljmt bas eftntfd)e Dolfslicb bie Htuttcrlicbe ^)

:

6räbct man bas 6rab öer ülutter, (Db öu aud) oerblidjen, £iebe,

Ruf)t am (Drabcsranö öie Ciebe; Deine £ieb' ift ntd)t oerbIid)en!

Senfet man ins ®rab öic Hlutter, (Db öu aud) oergangen, Ejolöe,

Stuft mit if)r I)tnab öic £iebe. Deine t^ulö ift nidjt oergangen!

(Db öu felber aud) tjermeft bift, ITIoöer finö öic 5öf)renbretter,

Hein, öein tDort ift nid)t oertDcfet! Staub finö nur öic Sterbgcroänöer!

3mmcr toiebcr gebenft bie eftnifdjc Sängerin ber unermüblidjen £iebe iljrer

irtutter unb roc^mütig fragt fie^):

IDann Iof)n' id) öer ITtutter ITIüI)c

ITIuttermüfjc , £iebcsmild) if)r,

(Ereuer ÜTuttcr Säugemüfjc,

Diefes fjeben auf öen t7änöcn,

Dies (Einlullen on öen £ippen.

Selbft im legten Hugenblicfe, angefidjts bes dobes oerlä^t bie 3ärtltd)feit

für bie ITtutter ben Soljn nidjt. Sein le^ter IDunf(^ ift ber, ba^ fein Hbicben

üerfdjroiegen bleibe, bamit fid) bas ITIütterlein nid)t fjärme ober roenigftens itjren

(5ram leidjter oerroinbe. 3mfran3Öfif(^en Solbatenliebe*) bittet ein 3um Hiobc

oerurteiltcr Deferteur feine Kameraben, bod) ja feiner HTutter nidjts Don feiner

E}inrid)tung mitsuteilen, oielmetjr iljr sumelben, ba^ er unter ben Satjnen feines

Regiments in ein frembes Zanb gesogen fei. Der Heine Konftantinos ertrinft

im Brunnen, aus bem er beuBrübern tDaffcr 3ur£abung f(^öpfen follte. Seine

legten Xöorte gelten ber fernen RTutter: „ITIelbet itjr nid)t meinen (Tob, fagt ifjr

Dielme^r, bamit fie fid) nidjt betrübe, idj ^ättc im fremben £anbe ein IDeib

Diefclbe Steigerung fennt ein bulgartfd)es Dolfslieö (Strauß, Bulgarif^c Dolfs«

öid)tungen, 105): Die (Battin trauert örei ItTonate, öic Sd)tDefter örei 3öf)rc« ^ie Hlutter

aber bis 3U tl)rem £ebcnsenöe. Did)terifd) ungleid) toirfungsDoIIcr örüdt ein ruffi*

fd)es Dolfslieö (Ralfton, Songs, 20) öenfelben ©eöanfcn alfo aus:

Dort tDcint feine ITIutter — toie ein Stufe ftrömt;

Dort tDcint feine Sdjtoeftcr — toie ein Bäd)lein fliegt;

Dort toeint fein junges tDeib — toie öer Sau fällt;

Die Sonne toirö aufgef)en unö öen Kau trodnen.

1) ITeffelmann, Dainos, 97.

2) Ileus, (Eftnifdjc Dolfslieöer, 149. 3) (Ebcnöa o.a.®., 301.

4) puqmatgrc, Chants pop., 1,215.
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genommen." ^) Dem treuen Roffe gibt 6er fterbenbe ru[[ifcl)e Solbat (Brüfee an

bie £ieben 3U I}aufe mit: „aber fage nid)t, ba^ id) im Blute liege, cr3äl)Ie, ba^

id) unocrfetjrt unb fampfesmutig mit meiner Qiruppe im 5elbc ftetje." ^) Die Setjn«

\ü6)t naä) ber toten HTutter ift [0 getoaltig, bü^ [ie bie Banbe bes (Brabes fprengt;

3ung Soenbal, bem bie IlXutter geftorben, fd)reit [0 laut na6) iljr, ba'^ IKauer

unb ITtarmorftein serbirft unb bie (Tote im (Brabe erroad)t.^) Übcrmcn[ct)Iid) ift

bie (Beujalt bes E)er3ens, roenn it)m ber ^ob bas £ieb[te raubte.— Der IDunfd)

berUtutter, iljr oorrourfsDoIIes HXaljnen an ein früljeres Derfpredjen treibt ben

toten Soljn aus berRuIje bes (Brabes. (Einneugrtec^ifd)esDoI!sIiebI)at biefen

(Brunbgebanten 3U einer gewaltigen Ballabe'*) oertörpert: einelKutter I)at il^rc

€in3ige ?Eod)ter , bie fie 3ärtlid) liebte unb gepflegt Ijatte , auf Anraten iljres Soljnes

Konftantinos in bieSrembeoerljeiratet, bamit er auf feinenReifen an berSdjioefter

eine Stü^e t)abe. Dofür Ijat iljr ber Soljn nerfprod^en, im Salk ber Hot jeber:

3eit bie Sodjter il)r felbft 3urü(f3ubringen. Da brid)t eine Seudje aus, fämtlid)e

Söljne fterben, aud) Konftantinos fin!t ins (Brab. Hun fteljt bie IlXutter gan3

oereinfamt ba. 3n iljrcm (Bram unb Ieibenfd)aftlid)en Sd)mer3e maljnt fie ben

toten Konftantinos an fein gegebenes IDort.

Dies IDort trieb aus bem (Brab if)n auf unö aus öem (Brabc flieg er

Unb naljm bie IDoIfc ftd) 3um Pfcrb, öen Stern naijm er 3um 3ügel,

Den IHonb nal)m jum Begleiter er, unb eilte fie ju Ijolen.

ttad) einem gefpenfterljoften Ritte langt er mit ber Sdjroefter bei ber Rtutter

an, er Ijat fein ber RTutter gegebenes (Belübbe nod) im Hiobe eingelöft.

Das rütjrenbfte £ieb oon ber flnl)änglid)!eit eines Daters an feine Söljne

gel)ört ber fp anif d)en Doltspoefie an. (Es ift bie Romansc üon (bon^alo (Buftos^),

bem ber RIol)ren!önig in ber (Befongenfd)aft bie t)äupter feiner fämtlidjen in

ber $d)Iad)t gefallenen Söl)ne nebeneinanber gereitjt Dorftellt. Doli Sdjreden er»

fennt ber Dater feine £ieblinge, toeinenb nimmt er einen Kopf nad) bem anberen

in bie I)anb, liebfoft ben Kopf, fprid}t 3U iljm, als lebe er nod), 3ärtlid)e lOorte

unb bene^t Hin tnit Sränen. Don jebem Soljne toei^ er ettoas 3U rütjmen, er

!ü^t iljre blci(^en £ippen inbrunftooll unb tDÜnfd)t tljnen (Bottes (Bnabe. Hm

1) ncugried)ifd)es Dolfslieb bei Rofe, Reifen auf ben gried)ifd)en 3nfeln, III,

120 fl{)nlid] ein engIifd) = fd)ottifd)es DoIfsHeb bei ITtaibment, North-Countrie

garland, 30. ITIotfjertDell, Minstrelsy, 63.

2) Ralfton, Songs of the Russian people, 35.

3) DänifdjcsDoIfsIieb: (Brunbtoig, Danmarks gamle Folkeviser, 11,242.

Kriftenfen, Jydske Folkeviser og Toner, 40.

4) IRit ber £enorenbtd)tung, 3U ber es bistoeilen gcftellt toirb, Ijat biefcs

ncugried)ifd)e Dolfslieb nidjts 3U tun. Das £ieb felbft ift in einer gan3en Reil)c

oon tEejten erl^alten: paffou), Pop. carmina, tXr. 517— 519, ba3U Sd)mibt, üolfs«

leben ber neugried}en, 1, 161,fl. £iebred)t, 3ur Dolfsfunbc, 195. jeannarafi,
ürctas Dolfslieber, 229. (Beorgeafis et pineau, Folklore de Lesbos, 253. Kinb,
flnt{)oIogte, 97ff.

5) lDoIfe£^ofmann, Primavera y flor de romances, I, 77ff.
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tDef)eftcn tut if)m ber RnhM feines 3üng[ten, boppelt fd)toer trifft iljn öicfer

Derluft, unb er fpridjt:

(Bonsalotco, öeiner IHutter Bei öen Damen toer fo f)oIö?

£iebltng öu, il)r (Blüd unö Iroft, tDer roie öu gefdjidt im SpcertDurf

]DeId)cn 3ai"ni2'^ wirb fie füt)Ien Unö im Spcnben gvo^mutsooll? —
Über biefe tErauerpoft! Statt fold) Sdjidfal 3U erleben,

tDer toar, fo toie öu, ooll flnmut, IDär' idj lieber öod) fd)on tot!')

(Erfjaben in feinem tiefften tDetj ftef)t öicfes ^elbenbilb in feiner plaftifdjen $d)öns

Ijeit ba.

Xladi ber fluffaffung ber Dolfsbidjtung ift bas XDaifenfinb, bas ber ITtutterliebe

entbe{)rt, bas ärmfte (Befd^öpf auf (Bottcs (Erbboben. Be3eid)ncnb ift bic Klage

einer lettif d)cn IDaife, bie mit il)rer£aime, ber Sdjidfalsgöttin, Ijabert unb ifjr

DortDÜrfebarüberma(i)t,bagfieiI)rDafein als lOaifc,, auf einen (Eränenquell gefegt

Ijabe".*) Das bittere £os bes IDaifcnfinbes f
piegelt fid)imfinnifd)en Dolfsliebe

:

tEraurig ift es oI)ne Dater,

S(i)mer3li(ä) oljnc TRutter leben.

Bitter ift öas £os öer tDaifc:

tErübe ift öie traute I}eimat

flud) im lidjten ©Ions öer Sonne,

Düfter finö öer fjütte Räume
Selbft im IjcIIen BTonöenfd^einc.^)

Das lOeinen ber IDaifenünber bringt bis 3U iljrer tKutter im Jjimmel, fagt ein

b ä n
i
f d) e s Dolfslieb.*) IDaifenlieber, in b^mn bie Derlaffenen itjrelTot üagen, finb

in btn öoIfsbid)tungcn t)äufig, befonbers satjlreid) unter b^n Dolfsliebern ber

Siebenbürger Sadjfen.^) 3nnig empfunben ift ein beutft^cs Dolfslieb:^)

l)Hnad| (BeibcI=Sd)ads Romansero öer Spanier unö portugiefcn, 162.

2) ma gasin öer lettifd}=Iiterär. ©efellfdjaft, VIII, 244.

3) Kantcletar, überf. oon Paul, 37.

4) Kriftenfen, Jydske Folkeviser og Toner, 54.

5) f^altrid), 3ur Dolfsfunöe öer Siebenbürger Sad)fen, 242, Ijat folgcnöc cr=

greifcnöe IDaifenüage in Siebenbürgen gefunöen:

IDic fauft öer tDinö, toic ftäubt öer Sdjnee,

Das tut öen armen IDaifcn fo toet).

tDie fauft öer IDinö, tnie fd|auMt öas RoI)r,

Die armen XDaifen gcljn ftill I)erüor.

IDic fauft öer IDinö, toic fd)au!eln öie (Eidjen,

IDte üicl tDcröen uns öie S^^'n^cn ftreid)en.

IDic fauft öer IDinö, tote fd)aufcln öie IDciöen,

IDic uiel Ijabcn öie armen ÜDaifen ju leiöcn!

IDic fauft öer IDinö, roie fd)aufeln öie Birfcn,

IDic üicl roeröen öie Srcmben uns ftürsen!

IDic fauft öer IDinö, toic fallen öie ©arben,

IDic oicl tDcröen uns öie $remöen erbarmen?

IDic fauft öer IDinö, toic fd)aufeln öie fragen,

IDic oicl roeröen öie Srcmöcn uns plagen!

6) tEobIcr, Sdjracijcrifdjc üolfslieöer, 1,169.
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fld) (boü, tüem foll td)'s flagcn?

ITlein Datcr un6 IHuttcr finö tot,

bas in bcn tröftenöcn (Bebanfen ausflingt:

lUein Datcr unb IHuttcr finö g'ftorbcn,

36) I)abc nicmanö als ®ott.

fld) 6ott, örum mu^ id) flagcn:

fld) nimm mid) balö 3U öir!

26) bin \o gan3 ocrlaffcn,

S^Iicfe mir auf öic ^immelstür!

fln 3nmgfctt glci^ ift folgenbe ntaut[(^e Klage bcr IDaife:^)

36) ormcs IHägöIein, Sd)on lange fd)Iäft fic

üerlaffnc tDaife, fluf !)oI)em I}ügcl.

<BctDoI)nt 3U öorbcn fluf if)rem ©rabe

3n bitterm (Elcnö; Dort glän3ct 3ittcrnö

® tocnn td) I)ätte Der Sau öcr Rauten,

Dod) eine IHutter; So f)ell roic Silber.

(Eine 5ürfprcd)ertn!

Die Klage bes einfamen IDaifenmäbd)ens tönt ergreifenb burd) bic Doüspoefie

ber (Eften.^) üergeblid) toanbert es 3um (Brabe ber (Eltern, umfonft möd|te es

bic (Brabeserbe burd)fieben, feine ITTutter, feinen Dater 3U fudjen,

Aus öcm Sanöe gibt's fein Sid)ten,

Aus 6cm (Brabc fein (Erlöfen.

Jjilflos unb nerlaffen ftel)t bie tDaife in ber IDelt, fie gel)t bafjin, toic ein Ijüljn»

dien oI)nc ITTutter; „a6:\, lUütterdjcn, toirf mir Seile DomI)immeI unb Ijeb' mid)

empor 3U bir!" flei)t fie umfonft. 2ränen träufeln itjr oom Huge auf ben Bufen,

fallen com Bufen auf bie Knie, Don ben Knien auf bie3ei)en. f}inter berlDanb

Don $d)nce, in tDinb unb IDettcr ift ber Don ben IKenfd)en ücrfto^enen IDaifc

£agerftatt.

Das Sefjnen ber oerlaffencn tDaife nad} tlTutterliebe gellt töie ein elementarer

Sdjrei burd) bie DoIfsbid)tung. „3d) Ijabe feine tHutter! Keine ITtutter! Keine

IHutter! tDie ein bürrer, toelfer Baum I)abe id) feine Hfte mel)r!" lautet eine

DoIfsIiebftropI)e oomSübufer besKafpifdjenlKeeres. 3rgenbein cerlaffenes,

einfames ITIenfdjenfinb f)at fie gefungen^), aber fie ffingt mit if)rem breifadjen

Ruf nad) ber ITtutter töie bas tDefjflagen bes fjilflofen, oerirrten Dögfeins, bas

ben tDeg 3um Hefte oerfor.

Das innige ITIitgefüf)f bcr Dolfsbidjtung für bie fdju^Iofen tDaifen befunbet

bie roeite Derbreitung bes Stoffes r»on ben tDaifen, 3U benen bie tote ITtutter

3urüdfef)rt, um bie Derlaffenen 3U tröffen unb 3U pflegen. Diefe finnige Didjtung

finbet fid) mefjr ober minber oariiercnb in faft allen europäifdjen Dolfspoefien,

1) Rf)efa, Dainos, tT.fl. oon Kurfd)at, 87.

2) Heus, (Eftnifd)c Dolfslteöer, 139 ff.

3) Sie ftef)t bei (Ef)oÖ3fo, Pop. poetry of Persia, 494.



Die tDaifcn am (bxdb tf)rer Hluttcr 281

fo inöcr beutfdjen^), nieöerlänbifdjen^) (Dlämi[d)en)^), islän6tfd)en^),

bäntfd)en^), norrocgifdjcn''), [d)U)ebi[d)cn') unb färöifd)cn^) Dolfsbid)«

tung. Dicromamfd)enDoI!sIitcraturen!cnuenbiefenStofffa[tanc;5tan3ofen^),

Proüensalen^"), 3taliener^^) l)abcn ifjn bcfungen, unb oon bcn Slatoen bc»

[i^eni^nSfd)ed)en^^),PoIen^^),tDenbcn^^). Hud)beibentnagi)arcn^^)unb

£itau ern^*^) ift er nad)tDeisbar. (Bemeinfam biefen £iebern ift ber (Brunbgebanfc,

ba^ ITtutterlicbe felb[t bcn (Eob überbauert, unb ba^ bas tDel) bcr IDaife [oga

bie S^ffßl^^ ößs (Brabes 3U [prengen ocrmag. Seljr finnreid) er3äl)lt besl)alb bas

proDcn3aIi[d)e Doüslieb, ba^ ber 3amnier ber IDaifen ben Jjeilanb erbarmte,

unb biefer [elbft itjncn bie HTutter erroedte.^'^)

(Einige fd)öne 3üge Ijat namentlid) bei bcn S ü b fl a to e n , aber aud) Dercin3clt

bei anberen üöifcrn bas I)er3lid)e üerpltnis berSdjtoefter 3umBruberauf«
3utDei[en. Bei ben Sübflaroen ift bie Hnl)änglid)feit ber Si^toefter an ben Brubcr

fo überaus innig, ba'Q es 3.B. bei ben Serben als alleiniges Red)t bcr Sdjtoefter

galt, ben toten Bruber 3U betrauern, toät^renb feiner (Battin bie Klage nidjt er»

laubt roar.'^) Auf Korfüa flogen Ijauptfädjiid) Sd^toeftern um iljre toten Brüber,

unb it)reKIage= unbRad)egefänge gel]örcn 3U ben buftigften Blüten forfifdjerüoüs»

bid)tung. Ejier ift bie SdjtDcfter bie erfte (Befäljrtin unb 5reunbin bes Brubers,

iljm toeiI)t fie üereljrung unb £iebe 3ugleid), beim £eben iljres Brubers fd)töört

fie, benn er ift il)r ein unb alles, itjrem {}er3cn oielfad) näl)er als ber (Batte.^^)

Bei ben Sübflarocn unb iFjren Itadjbarn Ijat bas oon ber Sitte getjciligte enge

1) (Erf=BöI)mc, licöcrljort, 1, 608. ITItttcilungcn öcr f(i|Iefifd)en (BefelU

fdjaft für Dolfsfunbc, XIV, 100. Putjmaigrc, Folk-Lore, 116, 154 {Z^t aus

£otf)rtn9cn). ITtctncrt, flitc teutfdjc Dolfslieöer, 89.

2) Dan Dui}fc, Het oude nederlandsche lied, 1,226 (2 Ccjte).

3) Cootcns et 5ei}s, Chants pop. Flamands, 108. (Touffemafcr, Chants
pop. des Flamands, 210.

4) (Srunötüig unö Sigurösfon, Islenzk fornkvaeJi, I, 70ff.

5) (BrunötDtg, Danmarks gamle folkeviser, 11,470. Kriftcnfcn, Jydske
Folkeviser og Toner, 54. 6) £an6ftaö, Norske folkeviser, Itr. 62, S. 844.

7) HrtDtösfon, Svenska Fornsänger, II, 94ff.

8) ©runötoig unö Sigurösfon, 1,70.

9) Ulrid), 5ran3öftf(fjc Dolfslieöer, 50. putjmaigre, Folk-Lore, 117. 5inf,
Das ITeib im fran3Öftfd)en Dolfslieöe, 89.

10) Hrbauö, Chants pop. de la Provence, 1,73.

11) Scrraro, Canli pop. Monferrini, 30.

12) Düringsfelö, Böl)mifd)c Rofen,161. 3etlfd)rtft öes ücretns für Polfs«

!unöc, 1,417; aud) als mäl)rifd)es üolfslieö nad)getDtefen.

13) ®berfd)Ieftfd)c polen: Roger, Piesni, Itr. 485 (F)tcr toirö nur eine tDatfc

ertDÖljnt). I}od)poIen: tEaloj, fjanöbud), 334.

14) £jaupt=Sd)maIer, Dolfslieöer öer IDenöen, II, 90. IDuttfe, Säd)fifd)c

Dolfsfunöe, 328. 15) fltgner, Ungarifd}e DoIfsöt(i}tungen, 167.

16) ncffelmann, Dainos, nr.28.

17) Hrbauö, Chants pop. de la Provence, 1,74.

18) Karatfd)itfd), Cejifon, 834. 19; Q:ommafeo, Canti popolari, 11,39.
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Banb öcr £{cbe, bas $d)rDefter unb Bruber auf £ebens3eit cerbinbet, in ber t)oIfs=

bid)tung feine bid)terifd}e Derflärung gefunben. Sd}tDefterIiebe gel)t fogar über

IHutterliebe.') tDas ferbifd)e Sdjroefterliebe t)ermod)te, bas feiert ein I)oIfs=

lieb: bie ant)änglid)e $6i»efter folgt bem ausge!)obenen Bruber in ben Selb^nq

aufs UTeer Ijinaus:

mit 6en Sränen trübt bh treue Sdjtoefter,

ITTit öen Sränen trübet fie öic ITIeerflut,

mit öen Seufsern I)ält ftc auf öle Segel,

Dag fein Sd)tff Dom Ufer ift 3U bringen.

(Segen biefe flllgetoalt ber $d)rDefterIicbe finb bie Sdjiffer machtlos, fie muffen

bie (5ef(^ix)ifter 3urücElaffen unb ^eint feljrt fingenb bie $d)tDefter mit bem befreiten

Bruber.^) Sogar btn allmädjtigen (If)aron, ben unerbittlidjen finfteren Hob über»

tDöItigt treue Bruberliebe. (Ein neugried)ifd)esüoIfsIieb^) aus(Epiruspreift

fie begeiftert:

Dcrfludjt fei, roer ba fpridjt, öafe Bruberliebe je Surdjt gefannt!

Die Bruöerlieb' reigt Berge tim, fie reifet öcr Bäume IDurseln aus.

Die Bruöerliebe fud)t unö löft öic Sd)rDefter aus öcs tEoöes Bann.

3rDei Bruber Ijattcn eine fd)öne Sdiroefter, roeldje fie särtlid) liebten, dtjaron,

ber n!ob, erblitfte fie, ergreift fie bei ben paaren unb rei^t fie mit fi^ fort, bie

Bruber folgen ber Sdjtoefter über bie Berge, unermüblid) jagen fie (Eljaron nad),

bis fie i^n einljolen unb iljm bie Sdjioefter roieber abnet)men. So übertoanb innige

Bruberliebe felbft ben JLobl

PoII 3artgefüt)I unb Stetigfeit ift aud) bie £iebe, bie (Sotten ücrbtnbet, unb

biefe 3nnigfeit sieljt fid) burdjs ganse £eben: com erften £ifpeln ber £iebe bis

3um legten Htemßuge: ber fterbenbe (Batte gebenft beslDeibes boljeim, ermöd)te

nid)t burd) bie n:obesnad)rid)t feintOeib betrüben, barum fenbet er il)m günftige

Botfdjaft."^) tDie bie 3eit ber Ijarrenben (Battin oergeljt, malt ein r uf f if^cs üoIfs=

lieb'') fel)r anfd)auli(^:

Sie toartctc auf tfjn örci ganje 3flt!re,

(Ein üag nad) öcm anöcrn fällt roic öcr Regen,

(Eine tDodjc nad) öcr anöern tcädjft roie öas (5ras,

(Ein 3af)r nad) öem anöcrn fliegt toic öcr Strom.

Seine gansc rei(^e £iebesempfinbung legt ein beut f^es IDeib in bie töunfd).

formet:^)

1) martinengo = (Ecfaresco, Essays, 16.

2) Kapper, (Bcfängc öcr Serben, 11,160.

3) 'AgaßaPTiv be, ßvXXoyi], Hr. 456.

4) Brctonifd): Cujel, Qwerziou, 1,369.

5) 3eitfd)rift für DöIferpfi:)d)oIogie, V, 194.

6) aiejanöer Retffcrfd)ciö, rDcftfälifd)c Oolfslieöer, 27. Bei Sieölcr, üolfs»

reinte unö üolfslieöer in flnl)aIt=Dcffau, 148, ftcf)t an Stelle öcr Sterne:

3d) tüünfd)' it)m fo üicl Segen,

So üicl als tEröpflein Regen.
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3ii roünfd) ifjm oll öas Befte, 3d) iDünfd) if)m fo otel (Blücfc fein,

So Dtcl 6er Baum t)at flftc. So Dtcl rote Stern' am Eiimmel [ein.

36) iDünfd) ifjm fo oicl gute Seit,

So oiel tüie Sanö am ITTeere breit.

Die Srouer öcr £iebc toätjrt croig, im bcutf(^en üolfslieöe^) entfpinnt
f
id) folgenbes

<Befpräd) 3tDifd)en bem lUäbdien unb feinem tobtounben £iebften:

„(Ei Sd)ä^Iein, toie lang foll id) trauern um öid)?"

„Bis alle IDofferlein beifammen fein."

„fllle IDäfferlein, 6ie fommen sufammen im IKeer,

(Ei, fo nimmt ja bas Crauern fein (Enöe met)r,"

<EinBurf(i)e, ber fein ITtäb(i|en burd) bentEob uerliert, toill tragen ein f(^rDar3es

Kleib:
Bis öer Birnbaum toirb Hpfel tragen.

Dann foll mein trauern ein (Enöc f)abcn.*)

5ür bie IDittDe ift mit bem Ableben bes IKannes alles aus. 3n einer fdjönen

5affung ber fransöf if djen Polfsballabe^) üom (Brafen Hrnaub fpridjt bie junge

IDittoc, als fie bas Hbleben iijres (bauen erfäljrt:

£)ier ift öer Sdjiüffel aus meinem (5urt,

3d) fommc nid)t mefjr nad) £}aufe ßurüd.

I^eiligc (Brabeseröe, öffne 5id) mir,

3d| roill fpredjen mit mcinent (Batten.

fjetlige (Brabescrbc, fc^Iie^c öid) über mir,

3d} roill bleiben bei meinem ®atten.

(Ebenfo rütjrenb finb bie Seilen eines beutfdjen üolfsliebes^) aus $d)Iefien, too

eine 5i^au in bas (bxab itjres toten (Bemaljls fteigt mit öen tDorten:

„Sd)Iie§t eud) t£)r (5räbeletn feftc;

Die erftc TErcue bie befte.

Sdilie^t eud) itjr (Bräbeicin fefte 3u!

fluf öiefer IDcIt liab id) fein' Ruf)!"

Die IDittne bes ©rafen Hnßolin ruft am (5rabe ifjres toten (Batten:^)

(Brünes (Brab, öffne beinc Pforten,

Da^ id) in bie flrme meines Ocbften gef)en fann.

(D grünes (bxab, nun fdjiiefee öid) mieber,

Da^ id) in meines tEeuren Armen bleiben fann.

Hid)t nur für biefen fiummen Sdjmers, ber alles £eib in fid) felbft oerfdjlie^t

unb fdjroeigenb trägt, Ijat bas Dolfslieb unübertrefflid)e $d)ilberungen, es oer«

ftel)t audf jenes $id)auflel)nen gegen bm fdjeinbar ungered)tenRatf(^Iu^ (Bottes,

1) Krapp, (DbentDöIber Spinnftube, 80. DitfurtI), 5ränfifd)e Dolfsl., II, 9.

2) £}rufd)fa = tEoifd)er, Deutfd)e Dolfslieber aus Böhmen, 91.

3) Blabe, Poesies populaires de la Gascogne, 11,140.

4) mittler, Polfslieber, 439.

5) IDoIf=lDibter, Dolfslieber aus üeneiien (Si^ungsberid)te ber tDiener flfab.

l)tft..pf)iI.KI. CLVI, 318).
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bcr bas £iebfte raubte, bas Aufbäumen ber ITtcn[d)ennatur prädjtig barsuftcllen

:

am grie(^i[(^enStranbe Ijarren [ef)nfud)tsDoII bie (Battinnen ber $d)iffer ') ber

lüieberfcljr itjrer ITTänncr. Aber bas tü(fifd)e lUeer Ijat fic längft oerfdjlungen

unb feiner feljrt ^nxM. Da fa&t ber $d)mer3, ber [tumpfe Sdjmers ber oljn«

mädjtigcn Derstoeiflung bie armen (Bc[d|öpfe, fie fammeln Steine in iljre Sdjür«

3en unb betoerfcn bas ITTeer bamit, inbem fie iljre ITIäuner von if|m 3urü(fforbcrn.

(Ein feiner pft)d)oIogif^er 3ug liegt in biefer $3ene, bie bem £eben entnommen

ift. — Das bcutfd)e Polfslicb bietet eine intereffante parallele. (Ein IKäbi^en

^at lange fe^s 3cil)te bes (Beliebten unter ber toeitäftigen £inbe, too es cinft

Don il)m bitteren flbfd)ieb natjm, geljarrt. Da, als er nod) immer nidjt 3urü(f!el)rt,

fa^t es berfelbe bumpfe Sd)mer3, töie jene armen f)ellenif(^en 5if<i)et:u)eiber:^)

Da fa§ fic auf fcd)s 901136 Z^^lt,

Bis fic Ijat Dcrf)offct gar,

Da nal)m fte eine gliil)enöc Sdicer,

Sic gcfengct ab öcr £in6cn i!)r £aub:

„fld) £inöcn, liebftc Cinöcn mein,

£a^ 6u öein £aub gefenget fein,

mein feines £ieb f)at mein Dcrgcffcn." —
Der überroältigenben Utadjt bes $d)mer3es, bm ein IKäbi^en über ben öerluft

bes geliebten Htannes empfinbet, ^at eine f^ottif(^et)oIfsbaIIabc^) folgenben

Husbrucf üerlieljen:

She ran distraug^ht, she wept, she sieht,

She wept the sma brids frae the tree,

She wept the starns adoun frae the lift,

She wept the fish out of the sea.

Diefes gcroaltige £eib, bas bie Hatur in feinen Bann 3rDingt^), läfet aud) ben

Hoten im (Brabe feine Rul)e: „ ^öre auf 3U roeinen, mein treues £ieb," fo mofjnt

ber (Beift bes (Ermorbeten feine (Beliebte, „bu ftörft nur meine Ruf)." Das ältcftc—
unb 3ugleid) eins bcr f^önften — Beifpiele com fjeimfefjrenben 2oten unb ber

1) neugric<i)tfd)es Dolfsltcö: £übfe, Dolfslicöcr öcr (5ricd)cn, 340.

2) fjrufd)fa=Ioifd)er, Deutfdic Dolfslieöer aus Böfjmcn, 87.

3) €f)ilö. Engl, and scott. pop. ballads, II, 440,111,134.

4) 3n einem neugrieci)ifd)en üolfslieöc feufst ein Sllaoc an Bor6 einer lür»

fifdjcn 5regattc fo tief, ba^ bas Kriegsfd)iff ein £e(f befommt. Ruäi I)ier rotrö öem
Sdimers überiröifdjc (Bemalt sugcfdiriebcn: pafforo, Popularia carmina, ITr. 448,

449. ÄI)nItd) roie öer Sdjmers toirft aud) öie flngft (be[onöcrs öic Q;oöesan9ft) IDunöcr.

Drei Sd)rcie geftattet im öcutfd)en Dolfslicbc ((Erf = BöI)me, £icbcrI)ort, 1, 118ff.)

öcr Pcrfüfjrer Ulinger öem inäöd)cn cor öem Sterben, mit ooller Kraft fd}reit es,

öas crftcmal jum Jjetlanö, öas sroeitemal 3umaria, öas örittemal 3U feinem Bruöer:

Den öritten S(i)rci unö öcn fic tat:

„^ilf allerliebfter Bruöer mein!

Unö fommft öu nit fo örate,

mein £eben toirö mir 3U fpatc."

Dtefer örttte Ruf fdjollt n)eitf)in unö f)oIt öen Bruöer 3ur Rettung ^crbcf.



Die IHac^t öcr (Eräncn 285

ITta^t ber tEränen bietet uns bas stoeite eöbifd)e £ieb non I^elgi. Don IDaII=

Ijall feljrt ber ^clb nod) einmal 3um (Brabljügcl 3urü(f — ber tEote ift alfo I)ier

nid)t, toie fo oft fonft an bie Begräbnisftätte gebannt — , um nod) einmal ber

geliebten Sigrun im Hrme 3U fdjiafen. ITtit Reif ift fein fjaar bcbedt, fein £eib

trieft üon £eid)entau, eisfalt finb feine ?}änbe, feine IDunben bluten, unb er bittet

bie (Battin, ba^ fie bie ftrömenben Bädje ftillen möge. „tDie tann 16) Ejilfe,

Qelb, bir f^affen?" fragt biefe ifjn. Unb bie Hnttoort lautet:

Du fclbcr, Sigrun oon SctDafioII,

Du glän3cnöc Sonne im golönen Sd)mu(f,

Bift fdjulö, ba^ Ejclgi oon ^armtau trieft;

tEäglid) toeinft öu, ?Eod)ter öcs Süöcns,

et) ins Bett öu ge!)ft, bittre tEränen;

ais Blut fällt jeöe auf öes Surften Bruft,

Kalt unö eifig unö fummerfd)tDer. ')

Die ffanbinaoifd)e üolfspoefie tjat biefen (Brunbgeban!cn, bo^ bie tiränen

ber J^intcrbliebenen bie Ruije ber ?Eoten ftören, mel)rfarf) ausgefüljrt. So in ber

aItbänifd)enDolfsbaIIabe oon Hage unb (Elfe. (Elfe, bercn Derlobter am Jjod)»

3eitsabenb ftirbt, toeint unb tjärmt fid) unauffjörlid). Da bulbet es bcn €oten

nidit länger im (Brabe, er fommt 3U itjr unb bittet fie, oon iljrem £eib 3U laffen:

flllemal loenn öu öid) grämft

Unö bift otjne IHut,

Dann ift mein Sarg tntoenötg

Doli üon geronnenem Blut.-)

Die (Seltcbte öes Königs, oon feiner (Sattin jum^Eoöe oeröammt, fdjreit in il|rer

tCoöesangft jiceimal auf, beim stoeiten ©eil 3ittert öer tEI)ron, auf öem öer ^errfdjer

ft^t. flifo er3äl)It ein neugriedjifdjes Dolfslicö aus (Etjpern (Ciebredjt, DoIIs*

ifunöc, 172). Da§ öiefen in öer Ejersensangft ausgefiofeenen Rufen übcrmenfd)Iid)c
Kraft tnnetDoI)ne, öaoon gibt ein poInif(i)esDoIfsIteö öer ®berf(f)Iefier Kunöe: 3tDei

Kaoaliere loden öie f|übfd)e Kafd)a in öen tDalö, um it)r öort öas Krän3lein 3U rauben.

3n iljrcr Beörängnis ruft öie Sd)öne öreimal um ^ilfe (Roger, Piesni, Itr. 125,

überf. oon IDei^):

Kafc^a ruft um Ijilfe 3um erftenmal, Kafcf)a ruft um Jjilfe 3um anöcrnmal.

Dag öas (Bras im tDalöe Dafe öer Donau IDogen

3ittert all3umal. Sdjäumen all3umal.

Kafd)a ruft um ^ilfe 3um örittenmal,

Dafe im (Eraum Srau IRutter

?l'öxt es tief im Zal.

Diefe örei $d)reie öes entfüljrten Rtäödjens in öer ^oöesangft fennt aud) ein tf(I)e(i}i =

fd}es Dolfslieö (IDalöau, Böl)mifd)e ©ranaten, 11,26):

Unö fie rief 3um erften llXale, Unö fie rief 3um srociten ITTalc,

Unö im Ejaine toiöerljallt es. Unö öer Bergesgipfel öro^ntc.

Unö fie rief 3um öritten IRale,

Unö im f)of oernaljm's öie lUutter.

1) mitgeteilt oon B. Kal)Ie in Hlemannia H. 5- VIII, 3.

2) ffirunötoig, Danmarks gamle folkeviser, II, 495 ff.
IDilla^cn, flltislän«

öifdjcüolfsballaöen, 2.a.209. äljnlid) fdjroeöifdi: RToljnife, Doltslieöer öer Sd)n)c=
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3n bcr öeutfd)en t)oIfsbid)tung finbet ^id} öiefer uralte (Blaubc ton bcr ITTad)t

berlEränen 3tDeimaI: 3unäd)ft in einem älteren £iebcDom „Dortoirt", einer Perle

beutfdjen Doüsgefanges.^) HIs ein I^err über bm geroeiljten Kird)l)of reitet,

ftampft feinRo^ aud) über bie Rutjeftatt [eines „üorroirtes", bes erften XlTannes

feiner S^<^^- ^a i^nft ^I)Tn ber Qiote 3U, er folle \a6)te reiten unb feiner 5rau

fagen, fie möge nidjt feine Ruije mit Xöeinen unb trauern ftören unb il)m auf

btn Rhenb ein neues Jjembe bringen, bas alte fei Don itjren 3äl)ren na^. Rüljrenb

er3äl)lt ein anbcres beutfdjesüoüslieb^), roie einer IDitfrau , bie iljr totes Kinb

3u fe!)r beroeinte, auf bem ßdbe bas liebe 3efulein mit oielen toei^en Kinbern

begegnete. Sie crblidEtc aud) iljren £iebling, ber Ijinter ben anberen 3urü(fblieb,

eilte auf ifjn 3U unb fragte il)n, toarum er nid)t beim fjaufen fei:

fld) ITtutter, liebfte ÜTutlcr mein,

Der 5rcuö mufe id) entbcljren;

tjier fjab id) ein'n fel)r großen Krug,

liXuö fammcin eure €räncn.

eru)ibert bas Kinb unb bittet fie, i^r IDeinen ein3uftellen , bann crft finbe es

Rul)e unb 5reube.^)

HII3U Ijeftiger Sdjmers bes ITtenfd)en oergiftet bie umgebenbe tlatur, ba fie

mit bem tTlenfd)en leibet. 3rDei neugried)ifd)eDiftid|en^) geben biefem (5e»

bauten folgenben flusbrud:

Da ftreif id) biird) (Bebirg unb 5^1^. öie roilöcn tEier' 3U fragen,

©b fie nid)t, 3U oergeffen bid), mir fönnen ein lUittel fagen.

Das 5elb, toas fagt mir's brauf? „(D fliefj! ba id) mit bir aud) Icibe,

Du I)aft oergiftet mid), ba^ id) nid)t frifd) unb neu mid) fleibe." —
Als auf bie (Erb' id) ausgefpien, f)at fie's nid)t angenommen,
Sie fprad): „bu I)aft üergiftet mid) burd) bcinen großen Kummer."

Don bem fjellen KIagefd)rei, btn bie (Beliebte am Sarge iljres erfdjiagcnen 5reun-

bes ausftö^t, toelfen alle (Bräfer^), fo beridjtet ein gried)ifd)es DoIfsHeb aus

ITorbeuböa. Das £eib berlDaifc ben Pflausen er3ät)It, mad)t bie 3arten Blumen

unb bas (Bras Derroeüen, fo gro^ ift ber IDaife Kummer (eftnif(^es DoHsIieb).^)

bcn, 1,40. tDarrens,Sd)U)ebifd)cDol!sIiebcr berDorseit, 245ff. IDigftröm, Skanska
Visor, 8. (Beijer^flfselius, Svenska Folk-Visor, 1,29, 111,204. IXortDegifd) (Brud)»

ftüd): Canbftab, Norske folkeviser, 548.

1) (Er! = BöI)me, £icberI)ort, 1,602. mittler, Deutfdjc Dolfslicbcr, 438, unb in

£joffmann oon Sallersleben, Sinblinge, 93.

2) (Erf=BöI)me, £ieberI)ort, 1,604,605. £}offmann = Rid)tcr, Sd)Icfifd)c Dolfs»

lieber, 341.

3) (Eine bem Kinb mit bem tErönenfrug äl)nlid)c Ccgcnbe finbct fid) im 17. 3af)r=

I)unbcrt aud) in Rufelanb: Ruffifd)e Reüue, 111,500. Über bie meite Derbreitung

biefer €r3äl)Iung
f.
Bödel, Deulfd)e Dolfsliebcr, LXXVI. Bödel, Deutfd)c Dolfs-

fagc, 103. 4) Sanbers, Dolfsleben ber Hcugriedjen, 169.

5) Drofinis, (Beorgios, £anb unb £eute in ITorbeuböa, überf. oon Bol^, 163.

6) ITeus, €ftnifd)e Dolfslieber, 141.
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3m gric^{f(^en Dolfslicb^) aus (Epirus flagt eine ITtuttcr um il)ren oerftor»

bcncn So!)n: „tDo foll id) meine bitteren 3ät)ren oerbergcn, meine öiränen um
beinen Hbfdjieb? Rollen fie auf bie [djroarse (Eröe, fo toirö bas ©ras nid)t metjr

grünen; fallen fie in ben 5Iufe, fo trodnen fie feine Quellen aus; fallen fie in

bie See, fo gefjen bie $d)iffe unter. 3d\ toill bie (Tränen in mein Jjers fallen

laffen, fo toerbe id) balb roieber mit bir Bereinigt fein." H^ränen flicken bire!t

3ur Unterioelt, roie ein neugried)ifd)esDolfslieb^) ausfül)rt, unb bieöerftor^

hmm f(i)lürfen fie. So fel)r bas Dolfslieb bie XTtad)t ber ü^ränen unb il)re IDir»

hing erljebt, fo toei^ ber t)olfsbid)ter bod) red)t tDol)l, ba^ ber tieffte bas £}er3

burdjboljrenbe $d)mer3 feineHiränen befi^t. Hls Braun Hnnelein im beutft^en

Dolfslieb gan3 unertoartet am ITtorgen nad} feiiger £iebesnad)t 3ur £eid)e bes

plö'glid) ertrun!enen (Beliebten gefüljrt roirb, ba bleiben iljre Hugen troden:

5ür ^Trauern fonntc fie nt(i|t roeincn,

fagt bas £ieb, tDorte doII feiner $eelen!enntnis.^)

Der 5lud) entfpringt bem (Blauben an basHed)t, an göttlid)e(Bered)tig=

!eit, eriftbesl)albeineHu^erungoptimiftifd)ertDeltanfd)auung. tDerfii^

gefränft füljlt unb nid)t 3U feinem Hed)te !ommen fann, ber fenbet als legten

IDurf feiner Seele bm 5lud) ab , bamit er feines 5einbes I}aupt treffe. Der (Blaubc

an bie IDirIfamteit bes 5iud)es unb feine bämonifd)e lTtad)t liegt tief in ber

Seele bes Haturmenfd)en: toer unrcdjt getan I)at, ben erreidjt feine Strafe. So

luben im ITTittclalter 3U Unred)t (5erid)tete i!)re Rid)ter binnen geroiffer $xi\t

Dor (Bottes (Berid)t ins ^a\ 3ofapl)at unb fietje ba , ber (Belabene oerfdjieb 3ur

3eit ber £abung, ber le^te J}aud) feines (Dpfers l)atte il)n roeggerafft.

Die Sd)ärfe unb mannigfaltig!ett ber Sludjformen ift bei fjeipiütigen Süb«

lönbern roeit größer als in ber Doltsbidjtung nörblid)erDölfer, too bas 5Iud|en

faft tt)pifd)e Formeln annimmt. So erfd)eint in ber englifd)=fd) ottif d)cn

Doltsballabe un3äl)ligemal als fteljenbe 5lud)formel bie IDenbung: möge er (ober

fie) eines böfen dobes fterben!^) Hur Derein3elt unb bann feelifdj u)oI)lbegrün»

bü ift eine anbere $lud)formeI üblid), 3. B. tnenn eine Sd)roefter , ber bie Brüber

ben Derlobten töten, ben lUörbern ben graufamen 5Iud) entgegenfdjleubert:^)

möget iljr alle einft unglüdlid) Derl)eiratet fein! XDie fie il)r felbft bas (Eljeglüi

Dernid)tet ^aben, fo u)ünfd)t bas töblid) cerle^te 5i^aiienl)er3 , mögen fie 3eit«

1) 'Agaßarrivog, GvXloyr], tlr. 432. 2) Kino, flntfjologic, 137.

3) Dtefes £teö ift eines öer von (Boetljc aufge3cid)ncten üolfslieöcr: ©oetljes
IDerfe (tDeimarcr Ausg.), XXXVIII, 252.

4) <If)tI6, Engl.andscott.pop.ballads,I,341,434,IlI,168,IX,122,154. Budian,
Ancient ballads, 11,99. TTIaibment, North Countrie garland, 18. Kinlod), Bailad

book, 1. Derfelbe IDunfcf) aud) forftfd): 0rtolt, Voceri, 151. Den £anöcsfeinöen

unb (Eroberern fransöfifdjcn Canöes, ben (Englänöern, tDÜnjdit ein £teö öes 15. 3al)r«

I)unöerts aus öer beörängten Hormanöie: möge tf)nen (Bott unb bie fü^e 3ungfrau
IHaria ein böfes (Enbe bcfdjercn! (Chansons du XV siecle pp., ©. Paris, 57).

5) dtiilb, ebenba, 111,166.
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Icbens fclbft btc $oIter einer leiboollen (Elje tragen. IDie hla'Q unb Ijarmlos ift

berSIud): got gcb im ein oerborben \axP) ben bas insKIofter ge3toungenc beut=

fdje HTäbd|cn benen cntgegenfd)Ieubert, bie es um fein £icbesglü(f gebradjt I)aben,

gegenüber bem Regifter uon 5Iüd)en, mit benen bte 3talienerin il)re $einbe,

Sroifdjenträger , Klatfdjbafen
,
ja felbft il)re (Eltern, roenn [ie itjr einen alten

Hlann aufsroingen roollen, belegt, bie fie itjrem treulofen (Beliebten entgegen»

fdjreit; Ijier nur einige Proben foldjer I)äfelid)er flusbrüd|e aus italienifd)en

Dolfsliebern ^) : „tUögen (Biftfd)Iangen bie £äfter3ungen scrbei^en ! möge bas 5euer

bie oerfludjten 3ungen oerbrennen! mögen fic loie bürres Kraut in 5Iai^iTtcn

lobern! mögen fie toie bas (Bras im (Barten oerborren!" Dem loanfelmütigen

£iebl)aber toünfd)t fein italienifd)es Sd)ä^d)en^):

Derfd|Iing' öer flbgrunö meines £iebften I}ütte,

flu if)rer Stelle fd)äum' ein See 3ur Stunbc!

BIcifugcIn foll 6cr f^immel örubcr fd)üttcn

Unb eine Sd}Iongc Ijaufc bort im (Brunbc ufto.

5aft nod) grä^Iidjer finb bie 5Iüd)c ber neugrierf)ifd)en üollsbic^tung, bie

fdjiimmfte t)era)ünfd)ung lautet !)ier : möge bie €rbe beine £eid)e nid)t oerscl^ren ! *)

Sie gilt btn Abtrünnigen, bie fid) b^n tlürfen unterwerfen. 3n ber üoüspoefie

ber Serben^) toerben entfe^Udje Dercoünfjungen laut; fo Derflud)cn fid) sroei

$d)n)ägerinnen, bie eine tDünfd)t ber anberen, ba^ fie neun (röd)ter gebären

folle, bie alle bem tDat)nfinn oerfallen follen, Diefe greuli^e Deru)ünfd)ung gef)t

toirlUd) in (Erfüllung. Die DoIfsbid)tung berHromuncn, bes toaladjifd) fpred)en»

bm Dolfes ber fübroeftlidjen Baltantjalbinfel, toimmelt oon 5Iü(^cn unb Der»

rDÜnfdjungen.®)

Befonbers fdjtoer roirb in ber Dolfsbic^tung ber Slui} ber IHutter emp»

funben. (Er toirb meift 3um unentrinnbaren Derljöngnis für bzn Betroffenen,

ijicrift felbft bas beutfd)eDoI!sIicb ') unerbittlid): bietEodjter, bie oIjnelDiffen

unb 3uftimmung ber IHutter einen Reiter liebt unb mit iljm flieljt, trifft ber

Ijarte Rtutterflud) : „fie möge nie mel)r fröljlid) fein!" Unb biefes IDort gel)t in

(Erfüllung, bas Rläbdjcn enbet einfam. „ITTutter, ftiefeeft aus bem oollen Jjaus

inbie^tembe mid) Ijinaus, I)aft mir roeinenb fdjtner geflui^t, bin oon Hot ftets

I)eimgefud)t" fingt eine Rumänin.-) (Ein Dolfslieb ber tDenben^) unb Sf^e»

1) Aus ber £tmburgcr (Eljronif (f)gg. oon VOx)^, 48) bei Uljlanb, üoIfs=

lieber, Hr. 328.

2) £i3io=Bruno, Canti pop. delle Isole Eolie, Hr. 97 u. S. 229.

3) £}ci)fc, 3taltentfci)es £ieberbud), 59 (nad) Q^ommafeo).

4) yfjs vä iiT]v tt; qpäyjj. £cgranb, Recueil, 116,212.

5) tEalDJ, Dolfslieber, 11, 70. Kopitar, Kleine Sd)riften, 1,355.

6) S(i)Iabebad), Stil ber aromunifdjen Dolfslieber, 45.

7) Simrod, Die beutfd)en Dolfslieber, 92.

8) Sd)ullcr, Rumänifdie Dolfslieber, 27.

9) Ijaupt.Sd)maIer, Dolfslieber ber XDcnben, 1,327.
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ä)^n^) cr3äl)lt, roie ein Burfdje , bcr gegen 6en XDillcn feiner ITtuttcr feiner Braut

entgegenreiten roill, von iljr ocra)ünf(^t roirb: er folle 6en Qals bredjcn auf

biefem Ritte. (Er fprengt baoon, ftür3t, unb finbet bm (lob. — Die Dertöün»

fdjung feitens ber XUutter bannt bie unfoigfamc (rod)tcr in einen Baum, fo be*

richtet ein beutfdjes Doüslieb^), beffen (Brunbgebanfe aud) bei ben oberfd)Iefi«

frfjen poIen^X ben Sloto alen"^) unb anberen Slatoen oerbreitet ift. (Ein pie»

montefif(^cs Dolfslieb^) fd)ilbert ebenfalls, roie ber SIu(^ ber Htutter bm
Untergang ber (Eodjter !)erbeifül)rt, unb gibt bamit bem in 3talicn allgemein

Derbreiteten (Blauben flusbrucf, bafe lUutterflud) unbcbingt feine IDirfung übe.*')

Itad) ber Huffaffung eines neugriedjifdjen üoüsliebes ') bereitet felbft ber

3u Unred)t ergangene 5Iud| einer ITtutter gegen ben $oI)n biefem unfetjibar ben

Untergang.**) Hllgemein ift unter ben Heugriedjen ber (Blaubc ücrbreitet,

ba'Q ITIutterflud) ben Dampirismus Ijerbeifütjre.^) Hber aud) ber Slnä} bes 3U

Unred)t oerfto^enen Soljnes f)at bämonifdje Kraft. 3n einem bulgarifd)cn

Doltsliebe^*^) Derflu(^t ein So\)n feine I)artf)er3ige IHutter: bie peft foll !ommcn
unb if)r fämtli^e Sölim, (Entel unb $d)toiegertöcI)ter rauben. Diefe cntfe^Iii^e

üerujünfdjung geljt in (Erfüllung, 3n ber Dolfsbidjtung ber HTagt)arcn gilt

ber $ludi, ben ein £iebenber über ben anberen ausfpridjt, als Dcrl)ängnisoolI,

feine (Erfüllung ift unabtüenbbar; besljalb fprid)t bas Polfslicb^^):

£tcb(i)en, unb id) fagc öir, Derla^ tnid) nidjt!

Sonft ocrflud)' id) öid} unb bu mirft bann Ijintöelfen.

1) rDcnjig, SlatDifdjc Dolfsltebcr, 47.

2) metnert, Hltc beutfd)e öolfslicbcr, 122.

3) Roger, Piesni, ITr. 126.

4) tEalDj, f)anbbud), 329. tDenstg, Slarotfcfie Dolfsltcöcr, 110.

5) nigra, Canti pop. del Piemonte, 151.

6) (Erebc, Ejctbentum in ber röntifd)en Ktrdje, III, 230 (bafclbft Betfpfclc).

7) Da6 ber HTutter $ludi unfcf)Ibar in (Erfüllung gctjt, glaubt audj bie Dolfsbidi«

tung ber Bulgaren:
tDie alfo gefludjt bie ITtutter,

Demgemäß erging's ben Brübern

,

fingt ein bulgarif d| CS t)oIfsItcb(Rof cn,BuIgarifd)c t)oIfsbid|tungen, 248). Die 5Iüd)e,

rDcld)€ ITXütter im 3orn gegen tt)reKtnber ausfto^en, ftnb tDatjrIjaft grauftg (Rofen,
cbenba, 179, 244). So münfdjt eine Hluttcr il}rem SoI|n, ber gegen ifjren tDillen ^ei«

raten mill:

Huf ber flip follft bu erfranlen,

niemanb foII bir ftel]'n am Cager;

flbler foll'n bas (Srab bir graben,

tDöIfe tEotenflag' bir fjalten,

Unb ein Rabe fei ber Pope!

8) £üble, öolfslieber ber ®ricd)en, [241. (Eommafeo, Canti pop., III, 208.

Ktnb, flntI)oIogte , 125. 9) Sdjmibt, Dolfsleben ber ttcugriedjen, I, 161.

10) H. Strauß, Bulgarifdje Dolfsbidjtungcn , 454.

11) fligncr, Ungarif(i)e öolfsbi(f)tungcn, XXXII.

Bö (fei, pjijdiologie öer Dolfsbiditung. 2. flufl. JQ
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„Sie [oII [o DicI Sd)mer3cn leiben, als fie Brot i|t, unb fo niel ^Tränen tücinen,

als fie IDaffer trinft", alfo oertDÜnfdjt ein ferbifd)er 3üngling feine treulofe (Be=

liebte.^) 5urd)tbar ift aud) bcr $i\iä), ben bie (Enteljrte unb üerlaffene iljrem Sreu=

brüd]igen nad)fd|Ieubert; ein fol^er S^ud) bes ITtäbd)ens bringt Unglücf nad)

ber Huffaffung floroenifdjer Dolfslieber.-) DerfeIbenHnfid)tgibtau(^einfer=

bifd)es üoüslieb erfd)ütternben flusbrud.^) Seiner Hlutter einjiger Sotjn unb

il)r Stol3 unb il)re Stü^e Konbo ift geftorben. 3eöen dag toallt fie 3U feinem

(Brabe unb fragt, ob er fanft ruije, ob iljn bie (Erbe nid)t brüde ober bie Htjorn«

breiter. Da ertönt aus ber Siefe feine Stimme:

nid)t öie (Erbe ift's, bie mid) brüdt, Htutler,

Ilidjt bie flI)ornbreltcr meiner IDot)nung

tDas mid) brüdt, bas finb ber IHäödien 5Iüd|e.

(Brämen fie fidj, fo bringt's auf 3um Ejimmel,

Seufjen fie, fo bröf)nt bie ganje £rbe,

lOeinen fie, fo mii^ es (Sott erbarmen.

3n einem Doüsliebc aus piemont erroirft ber $lü6:\ ber oerlaffenen (Beliebten

ben Untergang bes Q^reulofen/) Aber nid)t bIo| feinbfeligen ITtenfd)en, aud)

I)inberlid)en Haturmäd^ten gilt ber 5Iii<i)-^)

tDic alle (Befüljle in ber I)oIfsbid)tung frifdjere unb gefünbere finb, fo ift

aud) bas £ad)en besnaturmenfd]en ein gan3 anberes als bas ber nerr)öfenKuItur=

menfd|en.^) Za6:ien ift für ben Haturmenfd)en ein 3nbegriff aller 5i^eube,

Dorab aller £ebensfreube. Dom Spöttifd)en, bas f)cut3utage als Kenn3eid)en

bes £ad)ens gilt, loiffen bie Dolfslieber nod) löenig, fjier I)errfd)t überall nod)

ber Begriff bes oollblütigen, lebensfrofjen 5üI)Iens als Urfadje bes £ad)ens Dor.

tDie bieRofen ladjen, b.f). in I)errlid)em Duft unb Bluft ftetjen, fo Iad)t aud) im

Dolfsliebe ber ITTenfd), toeil er fid) oollfräftig, ferngefunb unb allen Aufgaben

getx)ad)fen fül)lt. Destjalb ift aud) bas Zadien ber DoI{sf)elben ein lautes, doII=

tönenbes:
E}err £oumor begann toieberum ju ladjen,

Da^ bie I)arte rHaucr serfprang mit Krad)en.')

Als patrid Spence ben Auftrag feines Königs 3ur fül)nen Seefal)rt empfängt, ba

lac^t er laut auf oor Abenteuerluft.^) So mögen tt)oI)I aud) bie altgermanif(^en

1) a:alDi, £janöbud), 311. 3. (bximm, Kleine Sd)riften, IV, 1,463.

2) Prof. tlei)ring in ben „ ITlitteilungen ber fd)Iefifd)en (Befellfdjaft für Dolis»

funbe", 1904, H)eft XII. 3) tCaloj, Dolfslicöer ber Serben, 2.aufl., II, 84.

4) nigra, Canti pop. del Piemonte, 156.

5) Beifpiele: neugried)ifd)es Dolfslieö bei 5irm.enid) = Rid)ar^, TtQayovdla,

147; ufrainifd)es: <Ll}ob^lo, Chants histor. de l'Ukraine, 110, 111 ; ferbifd)es

bei Eal»}, Dolfslieber, II, 72.

6) nie
t)
er, flitgermanifdje Pocfic, 375, nennt biefes fluflad)en in bebeutenbcn

flugenbliden „gemeingcrmanifd)" unb gibt Belege bafür.

7) ©rimm, flltbänifd)e fjelbenlieber, 253,

8) Bud)an, Ancient ballads, I, 2. St)arpc, Ballad bock, I, 25, 36. Htaib-

ment, North Countrie garland, 30.
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1

Degen geladjt I)aben, toenn es galt, 3U Ijeljrcn löaffengängcn fid) 3U ruften. Hud)

Itebrei3enbe , oollerblütjte HTä6cf)en Iad)en ooll £ebensluft:

Unö toenn fie Iad)t, fo fallen it)r öic Rofcn in öie Sdjürse,

fingt ein neugried)ifd)es üolfslieb.')

$teb3el)nter Hb(d)mtt

^umor unö Spott in öer üolfisöiditung

tDenn Jjuntor bie Kunft bebeutet, Sdjmersen lädjelnb 3U überroinben^), fo

ift bie Dolfsbidjtung in I)oI)em ITta^e I)umonftifcf). Sie Derftel)t es mit fröl)»

Ii(i)em Singen aud) bas grauefte (Elenb 3U oergolben. Sie oermag bas, roeil fie

ferngefunb unb iljre Cebensauffaffung natürlid) ift. Diefe 5ät)ig!eit 3U I)umo*

riftifdjer Huffaffung berlDelt ift ein Ausfluß bes tDarmbIütigen®ptimismus,

bes Ijeiteren (Brunbsuges aller DoI!sbid)tung. IKitunter ift biefer Ijumor unge=

fd)Ia(^t (bis bid)t an bie (Brense bes Brutalen t)eranreid)enb), aber er roirlt ein

bireft abftofeenb, toeil er aus frifd)er unüerlünftelter (Empfinbung ftammt. Da
es ein 3U toeitfdjidjtiges Unternet)men roäre, bas gefamte (Bolb bes ^umors in

ber DoIfsbid)tung 3U fd)ürfen, laffe id) nur bie töftlidjften ©eftalten, bie 3ugleid)

geroiffe Hrten bes J^umors oertreten, norübersietjen. 3d) beginne mit bem ^um or

ber Solbaten. Ijumoriften toaren bereits bie fatjrenben l)elben bes enbenben

ITlittelalters, bie Ijalb Solbat Ijalb Raubritter, I)eute mit DoIIer ilafd)e fd)U)eIgenb

unb 3ed)enb bas Zeh^n bel}aglid) genoffen, um morgen Ijungrtg, frierenb unb

abgelje^t burd)s £anb 3U 3iel)en.^) 3I)r Urbilb ift ber „arme Sd)£üartent)als",

bm ein Dolfslieb bes 16. 3al)rl)unberts^) alfo einfül)rt:

3d) iam für einer $vaii IDirtin I}aus,

Xtlan fragt mid): toer id} toöre?

„3d) Bin ein armer Sd)rDartenf)aIs,

3d) e^ unö trtn! fo gerne."

3um Sd)maufen ftefjt biefem armen tieufel tDoI)I ber Sinn, er fe^t fid) oben

an ben Qiifd) „als i^ ein Kaufljerr roäre", aber ad], ba es an ein 3al)Ien ging

1) Ufjlanö, $(f)rtften, III, 421.

2) So ift CS bie (Babt öes ed)ten f^umoriften, fein £ei5 über frcntöer 5rcuöc 3U

Dergcjfen. Ctcöer 3uni Reil]en fang ums 3at)r 1370 öer bebauerntüertcausfä^tgelTtöncf)

am ITIatn, beffen ©efänge öas (Entsüden fetner 3citgenoffen bilöeten. (Ein rüljrenöes

Bilö: öer tjon allen inenfd)en tjerlaffenc unö ängftlidj gemieöene Kranle in ärmlicf)er

Seile auf neue IDetfen unö XDortc ftnncnö, öie öer UltttDelt bei froljem tEan3 unö

Reigenluft öas junge Z^hzn oerfc!)önen follten. (Cimburger dljronif öes Cile =

mann €If)en oon IDoIfljagen, Ijgg. oon IDt)^, 70.)

3) Don tl)rem Fjumor sengen Derfe, toie „roenns gletd) lang rcgcntoettcr ift, fo

fd)etnt öanad) öie funne" (Böl)me, flltöeutfdjes £ieöerbu(^, tlr. 422), „öcn fommer

fd)eint uns öie fonne" (Böl)me, ebenöa).

4) (Erf=BöI)mc, £teöerI)ort, III, 174. 5orfter, Srifdje £ieölein, Ijgg. oonlTlar^

riagc, 131.

19*
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„mein Sedfcl [tunb mir leere". 3n ber $d)euer mu^ er fdjiafcn, roo iljn JJage»

born unb Difteln ftedjcn, unb am ITtorgen lag ber Reif auf bem Va&ie. "Da

mufete ber arme $(^toartenI)aIs feines Unglüifs felber ladjen. (Er befa^ eben

£jumor genug, fid) in fein (BefdjicE 3U fügen, unb mad)te fi^ ju ^ufee auf bic

Strafe. HaiD fd)Iie^t er fein £ieb^) mit ben tDorten:

mir fom eins reidjen Kaufmanns fon,

Sein tafd) mu^t er mir laffen.

Hus btn Hebern ber £anbs!ned)te ^) fprid)t ein geu)iffer grimmiger ^umor

neben I)er3li^er £ebensluft. „töerb' ein freier Kriegsmann", ruft ein £ieb biefcs

©rbens:^)
3n I)ungers not fd)Iag Ijennen tot

unb la% fein gans nter leben,

trags ins ]Dirt^sI)aus , rauf ir bic fcbern aufe!

Da brät man birs gar ^ben.

3ft ber IDirt mit ber geringen Besatjlung nid)t 3ufrieben, fo röirb alles oertrunfen,

felbft Sd)Ia(^tfd)tDert unb Ijellebarbe muffen Ijin^); ift alles certan, bann toen-

bcn bie fd)Iauen £anbsfned)te folgenben 2ri(f an, um iljn um bie 3ed)e 3U prellen:

bie £anbsfned)te er{)eben miteinanber 3um $d)ein Streit, paclen fid), raufen unb

toerfen fid) gegenfeitig 3um ^aufe Ijeraus. Der IDirt ift frol), bie Rabaubrüber

los 3u fein unb „itjr feib ber $d)ulb quitt" fingt bas £ieb, bann

fo fdjroingt eud) über bic ^aiben

fo gar mit großen freubcn.

So fd)afft fid) ber £anbsfned)t ein frot^es Dafein. ^i^cilid) gelang foldje 3ed)*

Prellerei nid)t immer, es gab aud) feljr geroalttätige IDirte, bie um ber 3edjc

(ber „Ürte") toillen bcn £anbs!ned)t eigenljänbig tal)l pfänbeten bis auf bas

{jemb.^) 3a fogar rabiate tDirtinnen treten auf, bie mit bem 5cuerro!)r in ber

^anb btn 3ed)er 3um 3al)Ien 3iDangen.^) Das toirfte felbft auf fo Ijartgefottene

1) (Es ftcfjt aud) mit IDcife bei £iIiencron, Deutfd)es £eben im üolfslieb, 338.

2) flud) bic floanturiers , bic fran3Öfifd)cn (Begncr ber £anbsfncd)te, toaren

liebcrfrofjc Solbaten, beren (Befängc oft eines realiftifdjen f^umors nid)t cntbefjren.

So fdjilbcrt einer ber Don Peter oon Haoarra geiDorbcncn Sölbner feiner Kamcrabcn
(Elenb im 3fl^te 1515 alfo:

Nous estions vingt et troys galeres En jouant les cartes et les dez

Au porte de Ligorne arrivez; Nostre argent nous est bien failly,

Et si estions grant compaignie, Les poux que j'avons amassez
N'avions ne maille ne denier. De les tuer c'est bon deduit.

UTan fiel)t, biefe Kricgsleutc toaren gerabe fo arme Sdjiucfer, £jungerleiber unb £cid)t=

fü^c mie ifjrc bcutfdjen (Begner. fln Roljeit bagegcn tüaren fie it)nen über. (£crouf
be £incr), Rec. de chants bist, francais, II, 54.)

3) £iIiencron, Deutfdjes £eben im üolfslieb, 341.

4) £anbsfne(i)tslieb in (Bermania, 1)99- oon Bartfd), XXV, 92.

5) DaDon unb toie ber arme Kerl feine Kleiber roieberbefam, fingt ein altes bcut=

fdjes üolfslieb: UI)Ianb, üolfslicber, Hr. 212.

6) f)offmann uon Jallersleben, tlicberlänbifcfie Doüslieber, 307.
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Sünber, roic es bie £an6s!ncd)te toaren, bie fid) früt)3citig gctoöt)nt I)atten, im

5elb bcm $<i\nb gegenübcrsufteljen unb iljm bas IDeifec im flugc 3U befdjauen.

ITtit foId)cn ftrammcn töirtinnen voax ntd)t 3U [pafeen.

Hber es famen aud) trübe Sage für ben £anbsfned|t: IDunben unb (Eob

löarten fein im 5clbe, er lä^t fid) jebod) baburd) nidjt cerbrie^en, ladjenb ocr»

bei^t er bie Qualen; er fingt, roie [ein Kamerab 3örg (Braff ums3al)r 1510

gefungen Ijat:^)
Unö wirb mir bann gefd)offcn

(Ein Sdjcnfel oon meinem Cetb

So tF)U td)s na(f){)er fricdjen,

(Es [djaöt mir nit ein HXcit.

(Ein I)öl3ern Stelscn ift mir bereit.

3a, ef) bas 3al)r t)crumbe geit

©ib idjs — ein Spittclfned)t.

3m (Drbcn ber „frommen" £anbs!ned)tc toar alle3eit frof^er TTtut, fic tourbcn

nur bann ungemütlid), roenn ber Solb ausblieb. Sonft roaren fic ftcts fanges«

bereit. 3aI)Ireid)c Dolfsliebcr bes 1 6. 3cit)rl)unberts rüljren üon £anbs!ned)ten

I)er, fic 3eid)nen fid) burd) lebenbigen, frifd)en (Eon aus. 3I)r eigenes blutiges

(Beroerbe toirb barin mit guter £aune bargefteilt: bie$d)Iad)t ift eine Kirdjtüeitj,

ba man bem (Begner mit langen Spielen ben „Pfeffer" (bas getoür3te $Ieifd)»

gerid)t) anridjtct unb mit fjellebarben fd)mäl3t^); aud) töirb bas 5ed)ten mit

einer Pro3effion Derglid)en, bie mit langen Spielen ge!)alten toirb.^) Die £anbs=

fned)te I)atten immer „frifd)e ^änbc", toie fie doII Jjumor fangen.*) DieSpradjc

ber £anbsfned)te roar reid) an einem raul)en, bärbeißigen, aber gefunben f)umor.

3n it)rcn £iebern finb uns genug Spuren erl)alten, bie uns ein Bilb if)rer Sprech«

roeife gea)äi)ren. So I)eifet „einen ins Bab nel)men" unb il)n barauf „troden fd)eeren"

fo üiel als il)n totfd)Iagen.^) 3n ber Sd)Iad)t toirb bun ^einben „mit langen Spießen

bas (Effen angertd)tet unb mit ^ellebarben gefd)mal3en".'') Das (Befed)t ift dm
„Kird)tDeiI), too ber Reigen gefprungen toirb ".^) ITtit Kraut unb £ot toirb in

ber Sd)Iad)t „5rül)meffe gefungen"^), einen (Begner I)eimfud)en, il)n umbringen

ober ausplünbern I)eißt „il)m bas Bab gefegnen".-') 3m (Befd)ü^feuer fpringt ber

£anbsfned)t ben Reigen^"), bas Bilb ber Sd)Iad)t als eines oergnügten IEan3es

1) £rf»BöF)mc, £ieöerF|ort, III, 177.

2) £an6sfned)tslieö bei(BoeöefestEittmonn, £icöerbud) aus öem 16. 3al)rf}un3

öcrt, 289. 3) €bcnöa, 264.

4) Ejtlöebranö, Soltaus öeutfdic f)iftorif(f)e Dolfslicöcr, 2. £)., 17.

5) £anöslned)tslieö: ©ermania, f|gg. oonBartfc^, XXV, 93. €sf!ic&au(^ „einem
eine platte fdjeeren": £iIiencron, Deutfd)es £eben, 28.

6) PoDterlieö: (Erf=BöI)me, £ieöerf)ort, 11,73. 7) (Ebenöa.

8) fln öerbem £)umor retd)es £ieö oon 1554 bei £iIiencron, £)tftortf(f)e Dolfs»

lieber, IV, 608. 9) Uljlanb, Dolfslieber, 100, 101.

10) (Erf=BöI)me,£ieberbort, 11,89. Das Bilb ber Sd)Iad)t als eines luftigen tEanscs

erfc^cint nod) in einem £iebe bes Siebenjäfirigen Krieges: Pröljle, Dolfslieber, 183

(Don ber Sd)Iad)t bei Prag), ferner in einem bei (Erf»BöI}me, £ieberI)ort, II, 141,



294 Sieb3cl)nter flbfd|nttt. I)umor unb Spott in öer t)oIfsötd)tung

ift l)äufig ^), öer Donner ber Kartaunen unb 5elb[d)langen Hingt toie nadjtigdlen»

f(^Iag ^), ttialjnfinnige 5Iud)t unb Panif, toobei jeber nur an feine eigene Rettung

benft, roirb luftigem Hianse ($d)Ieifer) üerglid)en.^)

Don frifdjem f^umor eingegeben finb bie Hamen ber Kanonen. So I)ie^ eines

ber getoaltigen (Befd)ü^e „bie Hadjtigall". t)on itjr unb iljren Utitfängerinnen bei

ber Serftörung bes S(^Ioffes f)oI)enfräI)en im 3a!)re 1512 fingt ein üolfslieb*):

Sie fungcn, öafe 6tc lUaucrn fluben

unö Bett unö Bölfter 3um Daä) ausftubcn,

CS mar ein feltfamcr tEanse.

SoId)er (Befdjü^e, bie ben Hamen „Hadjtigall" trugen, gab es mel)rere; fo fang

eine bei ber (Einnaljme Don Doornicf (1521) fo trefflid), ba^ fie allein fd^on

„Ijätt biefe Stabt erfungen". Diefe eifernen Had)tigaIIen fd)metterten fo I)eII, ba^

es „in ben^immel Hang", toie ein £anbs!ned)tslieb fid) ausbrüdt. KaiferHTaj{=

milians größtes (Befdjü^ Ijiefe „Burlebaus", es fdjo^ bie 5efte Kufftein sufammen,

ba'Q (BetDÖlbe unb Keller einftür3ten.^) (Eine gro^e Büd^fe, töeld)e bie $d)tDei3er

im Sd)U)aben!ricg bin Konftansern abnatjmen, I)ie^ ber „Sedel",

öamit tDoIt man besalen

örü ort im SdjrDt)3er lanö.*')

Ht)nlid)e fd)er3l)aft gemeinte Hamen finb „Strauß" (ein ftraPurgifd)es (Befd)ü^),

„Käterlin" (ein öfterreid)ifd)es), „ITle^e" (ein bernifdjes) ufro.') £onbgraf pt)ilipp

ber (Bro^mütige befafe 3coei grofeeStüde, benannt „berSeufel" unb feine „(Bro&=

mutter".'') (Ein Kriegslieb üon 1521 fingt:

(Brctlein feijn unö Kättcrlcin

begerten oud) 3U fpringen.

geörudtcn £tcöc Don öer S(f|Iod}t bei Prag 1757: öort tanstc öer König nou

Preußen auf öem tEau mit öer Kaiferin X)on Ungarn. ITTitunter touröe öer Ejumor

in foId)en £anösfned)tslieöern geraöe3U graufig, 3. B. fingt ein £icö com (Beme^cl

öer Böl)merfd)Iadit (1504):

Die tEeutf(f)en touröen roolgemut,

fi gingen in öer Ke^er plut

als toers ain maientaue.

(£ilicncron, I^iftorifdie üolfslieöcr, Ilr. 243, Str. 12.)

1) Singt öod) 3. B. öer Sd)TOci3er ITIanuel tro^ig feinen (Bcgncrn, öcn £anös=

fnechten, 3u: w.- /-^ . v r ». ,r
U)tr (Sa)tDet3er) tianb all groß bcger,

einmal mit öir 3U tan3en,

u)0 gar fein üorteil loär.

(Ein Sd)rDei3crlieö auf öie Sdjladjt bei 11 an et) be3eid)net öas Sc<i}ten als „reien tansen",

tCobler, Sd)tDci3crifd)e Dolfslicöer, 11,68.

2) £iliencron, J}tftorifd)e Dolfslieöer, IV, 607.

3) Soltau=£)ilöebranö, Deutfdie l)iflorifd)e Dolfslicöer, 17.

4) Ublanö, Sd)riften, 111,101.

5) Dolfslieö Dom „Bcn3enauer": £iliencron, Dcutfd)es £ebcn, 46.

6) tlobltx, Sd]tDet3crifdie Dolfslicöer, 11,80.

7) (Eoblcr, Sc^n)ci3crtfd)c Dolfslicöer, 11,53. 8) J}cffenlanö 1,28.
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Diefc beibcn tonsluftigcn 5i^äuleins toarcn stoet (Befdjü^e, tt)eld)c bic 5c[tung

Doornid befdjof[en.^) Die Belagerung von 5eftungen rourbe bilblid) als bas $xmn
um eine [probe Sdjönc bargeftellt, bie (Bcfdjü^e fangen 3um £)0(^3eitston3C.-)

So fingt ein fran3Öfifd)es Sölbnerlieb von ber Belagerung ber $cftung Peronne,

toeldjc bie Burgunber 1536 belagerten, bie Burgunber Ijätten fid) gerüfjmt, fie

roollten bie fd)öne Peronelle tjeiraten.^) 3n fran3Öfifd]en Oebern fe!)rt biefer (5c=

ban!e öfter mieber^), aud) in einer fpanifd)en Roman3e roirbt ber t)elb um
bie 5ulb ber eblen (Branaba, bie er gern I)eiraten toürbe, roenn fie nur sollte.

Die Sd)öne bebauert, leiber iljm einen Korb geben 3U muffen, ba fie fd)on mit

bemTITauren üermäljlt fei.^) 3n einem beutfdjen Solbatenliebe^) ruft (Bencral

£aubon ber S^ftung Beigrab 3U:

I}örc Belgraö, lafe öir fagcn:

3ofcpf)us, öcr tDtll öid) Ijaben

3ur (Scitcbten unb (5cmat)I.

flud) l)eute ift ber I^umor bes Solbaten nod) nid)t erIofd)en:

Auf bem TTTarfcf) ein munteres £teb,

Aus ber Slaf^' ein tüdjt'ger l7ieb,

Der uns burd) bie Kef)Ic pfeift,

Vilaä\t uns bas rnarfd)teren Ieid)t. ^

Unb roenn ber Solbat auf bem $Qlb^ ber (Etjre ben Sob gefunben, bann gibt man
il)m brci Saloen ins (Brab, „bann get)ts, bas ift SoIbafn^tTlanier, oon neuem

luftig brein"!^)

Den £anbsfne(i)ts!reifen nal)c ftetjcnb muffen toir uns aud| jenen fröl)Iid)cn

Sdjiemmer ben!en, ber in einem £ieb^) auf bie5reuben bertlafel fid) als „tum=

pes Brübcriein" Dorftellt, bas !ein (Blüd im (Belboerbienen ijabe. (Er fei 3U früt)

geboren, unb bestjalb roerbe er niemals 3U Reidjtum gelangen:

£)ätt' ti^ bas Kaifertum,

Dasu ben Soll am Rljetn,

Unb tüär' Penebig mein,

So tDörc olles oerloren,

(Es mügt' Dcrf^Iemmet fein.

1) SoItau = I^tlbebranb, DeutfcE)c I)iftorifd)e Dolfslieber, 93. tDeiterc F)umo=

riftif(I)e Kanonennamen jener Seit finben fid] in £iebern bei £tIiencron, £iiftorifcf)c

Dolfslieber, IV, 566, 608.

2) DttfurtI),Deutfd)e r)oI!s= unb (ßefellfdiaftslieber, 139. IDeiterc Bcifpiclc bei

Reufdicl, r)oIfsIunbIid)e Streifßügc, 178.

3) £erouE öc £inct), Chants bist., !1, 105.

4) Put)maigre, Chants pop. rec. dans le pays Messin, I, 238, 240. (Elfdincr,
Über ben Stil fran3Öfifd)er gefdjt^tUdjer £ieber, 23.

5) IDoIf unb I)ofmann, Primavera y flor de romances, 1,251.

6) 3a"fc, Caubonim(Bebid)tunb£ieb feiner Seitgenoffen, 53. DttfurtI),Deutfd)e
t)oIfs.u.(BefeIIfd)aftsIicbcr,139. 7) Köf)Ier=mcier,DoIfsI.D.b.mofeIu.Saar,I,255.

8) (Erf = Böi)me, Oeberljort, 111,205.

9) dbenöa, 111,91. ^ctbelbergcr £teberf)anbfcf)rift, I)gg. oon Kopp, 207.

tticbcrlänbifd) im antracrpcner £ieberbud| , Ijgg. oon fjoffmann oon Sallersicben , 249.
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IDic bic ?Eicrc unb bic Blümlcin auf breiter ^eibe lebt bcr allseit fibcle Schiern»

TTter obne Sorgen:
tDill uns öer tDirt nid)t borgen,

ITtcin Rod geb id) tl)m balö,

Das IDammcs aud) öaßu.

Unb nun gel)t's an ein Sdjmaufen unb Seiten, bei $d)tDeinebraten, jungen J)ü^nern

unb frifd)em, freiem drunf. „IDein tjer, ba^ er ein tTlüIjIrab treibt", ruft ein

nimmerfatter Sedjer, ein „naffer Knab", röie if)n bas alte DoHsIieb nennt, fo

einer von benen, bie „bas £anb oon Ungarn bis an ben RI)in" oertrinfen^)

fönnten. Bei foldjen trin!feften (öefellen mu^ ber IDirt redjtseitig auf bcr J)ut

fein, benn bic ben!en röie jener £eip3iger Stubent^) aus bem Anfang bes I7.3at)r«

t)unberts, ber ba fang:
£}err tDirt, id) bin öir fdjulöig,

id) gib ötr aber nid)ts.

IDas foll ba ber (Bcprelltc madjcn? (Er 3iel)t ben fröl)lid)en 3cd|er aus, ba^ itjm

fein $aben auf bem £eibc bleibt. Sold) Sroangsbeitreibungen tocrbcn in ben

3ed)erliebern mit üiel ^umor unb £aune gefdjilbert.^) Hud) Don bcr tDirfung

bes guten IDeines töiffen bic oollen Brüber gar pofficriid) 3U fingen. „3d) bürmcl

toic ein gans I)crcin, ba^ mir ber fdjcbel frad)t", lallt einer. Die tlrunfenen taften

fid) ben tDänben entlang, ftofecn roibercinanber unb fallen ^in, ftctjcn roieber auf

unb fingen*):
öer fopf ift fdjtüär,

bic äugen fprer,

öer fedil ler:

morgen roöl toirs glod) salcn,

I)err tcirt, eine gute nad)t!

(Ein fpäter nad)!omme bes „tumpen brüberlins" ift Bruber £uftig, ber feud)t«

fröl)Iid|e I)anbu}erfsgefelle, Sänger eines neueren 3crf)erliebes ^), ber fi^ alfo

Dorftellt:
3n ©ludglud leb' ic^,

3n (Bludglud fd)rDcb' id).

(Bludglud ift bas Kofcroort für feine teure 5Iaf'i)c, bie il)m fogar über bie £iebc

gel)t. Sorgenfrei ift fein panier:

tDcr toei^, too ntid) öer tDinö

Der füf)Ie IDinö I)intrcibet.

3m traulidjen Kneiptoinfel, ba füllten fi(^ bie trintfeften (BefcIIen als eine 3U'

fammengeljörige (öemeinbe, fie ftifteten besljalb ein
feud)tfröl)lid)es „Klöfterlein"^)

unb erforen einen Hbt. tüer in biefen (Drben roill, ber „barf feinen Pfennig be=

1) £anösfned)tslicö in Bartfdjs (5c rm an ia, XXVII, 225.

2) Alemannia, bSQ- ^on Birlinger, XVII, 27.

3) UI)Ianö, öolfslieöer, Hr. 212. 4) (Ebenöa, ITr. 230.

5) £70ffmann'=Rid)ter, Sd)Iefifd)e Dolfslteöer, 259. Sd)aöe, fianötDerfs=

lieber, 174.

6) Ubianö, öolfslieöer, Ilr. 209— 211. Bergreif)en, 1)99- »on ITIcier, 67.
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galten", mu^ allseit „3crriffen, roan!enb un6 barfuß" gel|cn, aud) batf er |i(^

nid)t an Kanbeln unb Krügen genügen laffen, „bes faffes nem er voax". Der

Sc^Iu^ bes fröl)lid)en (Belages toar ein ITTorbsraufd) ; bicQ^rinfer „liefen mit ben

Köpfen roiber bie IDänbe, ba feine Hiür nit roas", tro^bent oerlangten fie aber

lallenb nad) neuen tErünfen aus bem l)ot)cn (Blas. — Aus biefen unb äl)nli(i)en

Ciebern fprid)t bie gansc [orglofe Denfart ber alten Seit, bie bas £eben nal)m,

toieesfam.^) Dem lebensfroljen S(^oppenfted)er ber alten 3eit crfdjien bieganse

IDelt in rofenrotem Zi6)tt, in feiiger £aune perfonifisiert er alle (Betränfe: ber

IDein roirb iljm 3ur Oebften.^) tDo fid) foId)e 3ed)genoffen^) (Stalbrüber be»

titelten fie fidj gegenfeitig) in frotjer Runbe 3U „frifd)em, freiem ILxunt" 3ufammen=

fanben, ba ertönte £ieb um £ieb^), unb mandjer Jjumpen ging runbum, menn

bas £ieb^) crÜang:

Srifd) auf! gut gfcll, lafe rummer gan!

tummel öid), guts ujcinicin!

bas gläsletn foll nicfjt ftille ftan,

tummel öidj, tummel öid), guts xDcinIctn!

Dabei gab's bann regelmäßig aud) einen reinigen Sprud) ^), fo 3. B. „toem bring

id)s (Bläslein?" fagte ber 3ed)er unb fot) fid) im Kreife um, bann fprad) er:

„bem Stalbrüber Jjans Hidel oon ber tjoljen Sinnen" ; alles Iad)te, benn ber ITame

toar bes Hngerebeten $pi^= ober Unname, bm er oon irgcnbcinem poffierIid)en

1) Drei mürfel unö ein farte,

bas ift mein roapen frei,

fingt ein Sdjiemmer öcs 16. 3al!rl)unöerts (Uljlanb, DoÜsItcöcr, Hr. 213).

2) tDenn ein öeutfd)esr>oIfsIie6 (Ut)Ianö, Dolfslieöer, Ilr. 214) öcn IDein als

BuI)Ien pcrfonifigiert , öer beim IDirt im Keller liege unö ein l|öl3ern Rödletn an»

1)ab(i, fo finbet bas etnflnalogon im englifd^enüolfslteöe, roo bas (Berftenforn unö

öer (Berftentranf, bas Bier als 3°^" Barleijcorn gefeiert unö feine (Erlebniffe ersäljlt

roerben. Das engltfdie Dolfslieb oon 3o^" Barleijcorn ift alt unb fteljt in e^ter

Saffung bei Robert Bell, Ancient poems etc. of the peasantry of England, 80,

ferner bei 3anticfon, Pop. ballads, II,240ff.,251. Robert Bums f)at btefes üolfs*

lieb nur überarbeitet. (Ein I i t a u i
f
d) e s Dolfslieb fd)tlt öen „lofcn E^opfen" einen „ grünen

S(i)Ieid)er", öer 3anf unb Slrett oI)n Unterlaß errege, fobalb er fid) mit reiner (Bcrftc

Dermät)Ic. (tEe^ner, Dainos, 92.)

3) flud) Sranfretd) I)at feine fagenumroobenc fanges= unb roeinfrotjc Seit gel)abt.

3m 15. 3fll)i^^unbert trafen fid) in ber gefcgneten Itormanbie luftige roei^geflcibete

(Befellen 3U fröl)Iid)em ^runf unö Sang im tEal oon Dirc. Da entftanö im 3ed)er=

freife, öer ftd) um Ölioier Bad)elin oerfammelte, mand) I)eiteres, Ieid)t fangbares £teö,

unö öer (Et)or jubelte öen ausgelaffenen Refrain nad). Diefe Sängerrunöe serftob, als

öie 5remö!)errfd)aft öer (Englänber begann unb Raub unb piünberung über bas £anö

brad)te Rül)renö flogt ein £ieö um (Dlioier, öen öie €nglänöer 3um €nbc gebrad)t,

unb um bie feiige Seit ber frof)en (Befänge. ((Bafte, Chansons normandes du XV
siecle, 74.) Dies £icb ift reprobusiert imflnijang 3U Chansons du XV siöcle pp.,

©. Paris.

4) (Erunf ot)ne(Befan9 ift beitlaturDöIfcrn einUnöing: tOcr ba frol) ift, ber fingt!

5) Uf)Ianb, Dolfslieber, Rr. 219.

6) 5orfter, Srifdje £ieblein, f)gg. non RTarriagc, 99.
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(Ereigniffc crt)altcn l)atte.^) Der Angegriffene blieb bie (Entgegnung nid)t fdjulbig,

unb fo flog IDi^töort um IDi^toort I)erüber unb Ijinüber. Da5toifd)en erfdjollen,

fobalb bie Kannen leer toaren, Rufe toic:

IDeinlein ba fjcreiit!

Was fol uns bcr Pfenning

IDann toir nimmer fein?')

Spornftreidjs eilte bie tDirtin ober gar ber be!)äbige tDirt felbft Ijerbei, um bas

leere (5efäfe mit fütjlem IDein 3U füllen. Über bie IKafeen fe^tjaft roaren bie Qirinfer

ber alten 3eit, ein £ieblein^) melbet oon iljnen:

Do trunfcn fie öic liebe lange nad)t

bi^ bas ber licdjte morgen ane brad),

öer f)elle liedjte morgen,

ftc fungen unö fprungen unb roaren fro

unb lebten on alle forgcn.

Da^ 3um guten tirunf aud) gute Spcife geijöre, roar unferen flltoorberen rüol)I

betannt. „Semmeltoecfe unb Sd)toeinebraten" töünfdjt fid) ein $d)Iemmer 3um

IDeine, „bo pei bo ift gut fein!" meint er beljaglid) fd)mun3elnb. Das I)öd)fte

£ob galt ber fdjmadijaften (Bans^), bie unfere Dorfafjren am 3!age bes l)ciligen

ITIartinus im Hooember a^^n. „Die <5ans ftcrft an bem Spie^, fie mu^ gefd)Iampet

fein", ruft ein Srinflieb.^)

tDoI 3U bem trüben nerocn toein,

bm befcf)ert ©ot unb fant ITtartcin,

ift bie gans barjügeben.

Das £ob bes tDeines unb ber (Bans bilbet ben 3nl)alt oieler luftiger £ieber, bie

am St. IKartinstag bei froljem $d)maufe erflangen.^) lDeId)e IDeine trän! bie

alte 3eit? Das beutfd)e Doltslieb
')

gibt uns Ijierüber Befd)eib : Rljeiuroein ftanb

1) üielleidjt roar er einmal gleid) Kunrab bem Sd)reiber im Korb (Uf)Ianb, DoIfs=

lieber, Rr. 288) Don einer Ciebften I)od)gc3ogen roorbcn unb bort Ijängen geblieben.

2) Sorfter, Srif(l)e Cieblein, 94. 3) (Ebenbo, 95.

4) Uljlanb, Dolfslieber, Ilr. 578. 5) Sorfter, Srifdje £ieblein, 95.

6) (Eincfln3at)I biefer ITlartinslieberbciUljlanb, Dolfslicber, Hr. 205—208.

(Dgl. aud) Uf)lanb, Sdjriften, IV, 193 ff.) Böl)mc, flitb. Cieberbud), 422ff. Reid)l)alligc

nadjroeifc über ITTartinslieber bietet Pf annenfd^mib, (Bermanifdje €rntefeftc, 468ff.

5u (Ef)ren bes freigebigen (ben „milten St. ITtartin" nennt il)n donrat uon Danfro^beim)

Iranfen Stra^urger SaiutHen oft sroei Sage unb ITädjtc fjinburd) neuen tDcin. (B e r a r b

,

L'ancienne Alsace ä table, 150ff. 3n flilfranfretd) roar ber IHartinstrun! üblid), ebcn=

fo in (Englanb, bas roar eine luftige Seit unb alle tDelt toar fröljlid):

It feil about the Martinmass

When the gentlemen were drinking there win,

fingt eine üolfsballabe ((Eljilb, Engl, and scott. pop. ballads, IX, 153). Auf Si3i =

lien gilt bas Sprid)rDort:

A San Martinu

Ogni musta e vinu.

(Pitre, Spettacoli e feste pop. Siciliane, 409—414.)

7) Uljlanb, Dolfslicöer, Ilr. 230, 233.
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am I)öd)ftcn in (Bunft, bann folgte ber nc(farroein, $ranfentüein unb (Elfäffer

tDein loerben gelobt, aud) öfterretd)i[d)e IDeinc als fd)ma(fl)aft ertoäljnt. Das

Bier fanb wehen bem lOeine im 15. 3al)rl)unbert bereits 3aI)Ireid)e Derel)rer,

ein IjumorooIIes Oeb^) fd)ilbert ein Bierturnier, bei bem ber preis bem 3uteil

toirb, ber am meiften trinfen !ann. Bei biefem IDettfampf gilt bie Dcüife:

fdjling öos bier unö feto es nid)t!

lafe frifd) frei cin!)er traben

[o lang bis man öen boöcn fidjt.

3n übermütiger £aunc crfannen bie 3ed)er jid) [ogar itjre ^eiligen unb Sd)u^=

patrone. (Ein [oIci)er roar Sinte Reijnuit (= rein aus!), einnieberlänbifdjes')

3e(i)erlieb lub alle 5i^cunbe oon ?Iran! unb (Defang ein 3U einer pilgerfal)rt 3U

St. Reinaus! „Kommt nun I)ierl)er ifjr alle bie iljr Dom Saufen gan3 !al)l ge»

tDorbcn, feib fröt)Iid) unb tooljlgemut, benn ein fdjönes Sd)iff 3ur 5cil)i^t liegt

bereits am Ufer!" SoId)er Sd)u^patrone ber 3ed)er[d)ar, bie gern rein austran!

unb bie Ilagelprobe als (E[)renfad)e trintfefter ©efellen anfal), gab esnodjmeljr.

„Sant HoiirDerc (= ber ungern arbeitet) fanb ebenfalls in ben Srf)enfen oiel t)er=

eljrer, unb aud) Sanft £ui)aert (=$aulen3er) bienten Diele Sag unb Hai^t. Der

nieberlänbifd)e trodene {}umor meinte nid)t mit Unred)t oon biefer 3ed)erfd)or,

ba^ fie 3ule^t 3U pooerenbijclc (Damm ber Hrmen) im Ijaufe 3ur piatteborfe

(3ur leeren Börfe) tooljne, benn oller biefer luftigen Brüber (Enbe roar (Elenb

unb Hrmut.^)

(Ein gut (Teil berber ift ber f)umor bes polnifdjen^) 3ed)crs, er trinft Bronnt»

roein unb Bier unb fein (Befang entbefjrt nid)t mandjer 3üge oon moraHf(^er

Perfommenljeit : bod) finben fid) aud) Klänge ed)ten {jumors, 3. B.

tDill id) midi 3ur Sdjentc fdjictcijen.

Kommt mein tDeib mit Rutenftrctdjen,

Klopfet auf öas Kreu3 mtd) Armen
Unö traftiert mtd) obn' (Erbarmen.

Krtecf) td) öcnnod) in öic Sdjenfc,

(Brüten öort mid) Stfd) unb Bän!c:
„tlrinf, (Bcoatter, trinf ein (BIäs(i)en!"

$d]napsbuft ftrömt aus mandjem Dolfsliebe ber ITTafuren^):

(Buten tEag, mein 5Iäfd)d)en

Unö öu (Blas öancben

(Buten tEag, mein Branntroein,

£0^ öidj f)cr3li^ grüben!

1) Ulilanö, Dolfsliebcr, Hr 234.

2) Die EjoIIänöcr gaben an Sr tnffeftigtcit öen Deutfdjen in öcr alten Seit nt(f|ts nadj

:

een potteken drincken, een potteken lecken,

daer staet al myn leven inn,

befennt ein rocinfeliger Hieöerlänbcr (Kalff, Het lied, 458).

3) 3eitfd)rift öes Üereins für Dolfsfunöe, 111,430,431.

4) Roger, Piesni, Hr. 407 (überf. oon IDeife). 5) Sroecf, IHafuren, 200.
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f)aus, Jjof, Hder, Dief), $d|afe unb Pferbe finb [d)on oertrunfcn, aber er fann

üon bem „fü^en Jjonig" in ber $d)napsbuttel nidjt laffen:

Dod) td) fanns nidjt loffen,

ITIu^ 3ur Sd)enfc laufen;

Sollt' öte legten £)ofcn

3d) aud) nod) ocrfaufen!

Bei biefer oerstDeifelten £aunc Ijat ber mofurif^ctErinfer nod) lange nidjt ben

Jjumor oerlorcn, er jubelt:

f}et td) bin ein (Eöelmann,

^et, ntid) fid)t nidjts an!

fllle ITIöbel finö oerfoffen

nur öu blicbft 3erfd)Iag'ner ®fen.

£)et id) bin ein (Ebclmann

(Dar nid)ts fid)t ntid) an!

Der Bruber {jabcnid)ts, ber fid) über fein eigenes (Elenb luftig mai^t unb

Ia(^enb feine Hot ausmalt, ift ein in ber DoIfsbid)tung aller Döüer oertretener

3;t}pus ber optimiftifdjen tüeltauffaffung. (Ein £ieb aus ber Seit besDreifeig»

iäl)rigen Krieges^) läfet einen fd)toäbifd)en Bauern feine £age alfo f^ilbcrn:

3dl l)ab bret) Roff, ift fcins nid)ts roerti);

Das eine I)indt mir f)eur unö fcrö,

Das anöer !)at fein 3al)n int ITIauI,

Das öritt ift blinö, öarßu ntiftfaul.

Don feinem böfen tDelbc meint er Ia!onifc^:

3d) tDoIt, fie voäx im £)immelrcid),

So geb fie mir, id) il)r fein Streid).

Dem IKann mufe bei aller Hot ber Sdjalf tüdjtig im Harfen gcfeffen I)aben. (Ein

oerlumpter Bergmann^) fd)ilbert mit gutem Jjumor fein (Elcnb ; alle Kleiber finb

Serriffen unb geflidt:

3d) ^ah ein fd)ön l7aus, es l\ai feinen (Bicbel;

IDenn id) es anfel|c, fo roirö mir fd)on übel;

3d) I)ab einen (Dfen, er I)at feine Kad)cl;

IDenn id) if)n anfcl)c, fo mufe td) örüber Ia(^cn.

(Ein beneibensiücrter tlTenfd) ift jener, ber fid) im £iebe rüi)mt aller Sorgen lebig

3U fein unb bies alfo begrünbet^):

IDenn id) gicid) fein £)aus nid)t f)ab',

3agt mir ber DOinb fein Sd)inbel 'rab,

5ault mir aud) fein Sparrn entstoet;

Bin id) alter Sorgen frei.

Sallatri bi bart, fallatri bi bo.

1) Bolle, Der Bauer im beutfd)cn £iebe, 207.

2) Köf)Icr, HIte Bergmannslieber, 59.

3) ^offmann Don Sallersleben, Sinblingc, 49^. Kö!)Icr, Dolfsbraud)

uftD. im üogtlanbc, 317.
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Unter 6cr Ijcifeen Sonne 3taliens, öic reid)Ii^ unb müljelos b^n tUenfdjen bie

(Baben ber Hatur fpenbet, ift ber f}umor bes £a33aroni 3U E)aufe:

Hud) id) toill fingen unö rotll fröl)lid) [ein!

3um tEeufel fa!)rc nun ber €rübfinn mein!

Unö I)ab' nid[)t Sal3 id) unb nid)t Öl im I}Oufc,

Dann toill id) aud) ben tErübfinn nid)t im I^oufc,

fingt einX)enc3iane r.^) Der frötjlidje ITtagt)arI}at !einen roten gellerim Beutel,

nicmanb toill ifjm meljr borgen, „fonft aber", ruft er ladjenb aus, „geljt's mir

im allgemeinen gan3 gut!"^) „Dioat ben bebelsaf!" (f)od) lebe ber Bettelfarf!)

f(^Iie^t tDÖrtlid) bas £ieb eines JjoIIänbers, ber fi^ glücEIid) fd)ä^t, ein forgcn*

freier Bettler 3U fein, „oiel ©elb oiel (But, tö03u ift bas nü^e?" fragt er mit

gutem ^umor.^)

3n bm flipenlänbern, too nod} frifd)e, fa!rifd)e luftige Buabn unb fauberc

Dirnbln baljeim finb, I)errfd)t ein berber, oft !öftlid)er J)umor in ben £iebern

cor. VOenn ber Burfd) feine 5ebern auf ben grünen Jjut fe^t, bann I)at er „Sdjneib"

3um Singen, £ieben unb t)auptfäd)Iid) 3um ITTeffcn ber Kräfte beim Ejofenlupf,

beim ^a!eln unb Raufen. Befonbers am Kird)tag, röenn bie Utabln 3um (Ean3

gefüljrt toerben, ba „Ijoaft's mit'n Röb'n ad)t geben", fonft fjei^t's gleidj: „tDerfts'n

au^i bön $(i)toan3", unb bas ift bas Signal 3um Kampf. Diefe naioe Ijänbclfudjt

ber Burfd)en entfpringt il)rer Kraft, foldje !erngefunbe 3ugenb töill austoben.

ITtit Stol3 rüfjmt fid) einer : „3s !oanar im £dnb, ber mi f(^mei^t, ber mi fdjtoingt",

unb ein anberer fingt*) : „3an Ejagg'In, 3an S(J)meifen I)db mi nia foana g*fiä)rädft."

Doli tlro^ oerroeift er auf bie aufgeftetften Gebern, bie it)m niemanb 3U nefjmcn

toagt. tDo foldje Iebensfrifd)e Burfd)en 3ufammen!ommen, ba geljt's feiten ol)ne

Kampf ah: xoex roollte fie besljalb fdjelten? (Blüdlid) bas £anb, bas nod) fo ur»

£DÜd)fige DoIfs!raft befi^t!

tDas ein luftiger tEiroIer Bua^) ift, ber „lä^t bem (Teufel !etne RuI)", bafe

bie (Engel im f)immel ba3u Iad)en. Unb wenn alles brunter unb brüber geljt,

bann ift i^m am U)oI)Iften. „H Jjer3 toia a Dögerl, a Bluat toia a5ifd)", fo ift

ber Burf(^ alleroeil frol), fein (Brunbfa^ lautet:

Unb oenn t' mein' Dat'r/fl' Kalb'l oart^ua,

(Es fälbelt ja toicbar/fln' anbete Kual).

Selbft raenn feinlHäbdjcn untreu tüirb, fo ftört il)n bas nid)t: „tDÖg'n oaDianai

trauarig fein, bös toar a $d)anb".^)

Das Doltslieb Ijat fd)on lange Dor Sdjiller getou^t, ba^ in ber üeinften Jjütte

bie £iebe Raum Ijat, aber es I)at biefer (Empfinbung einen Husbrud oerlieljen,

1) Somborn, Das oenesianifdje üolfslteb, 127.

2) fligncr, Unganfd)c Dolfsbidjtungen, 58.

3) Fjoffmann oon SaHersIebcn, nieberlänbifdje öolfslicbcr, 313.

4) KoI)I, (Ed)te tEiroIer £tebcr, 158— 160.

5) (Ebenba, 179, 183, 191, 196. 6) (Ebenba, 180.
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5er uncnbliii) r»iel finniger unb poefieooller ift als Sdjillers Pot!)os. (Ein fd)on

im 1 6. 3a^i^^un6ert nad)tx)eisbares beutfdjes Dolfslieb^) fingt:

36) töill ein ^äuslcin bauen

Don pctcrfilie") grün,

3cf) tüill ntir's loffen öeden

init roten Rofen fdjön.

Un6 toenn id)'s nun rocrö' fertig l\an,

Befcf)eer' mir (Bolt 'tDOs 'nein.

Das luftige Blumen = unb BIätterI)äusd)en ift ein Seil ber (Blüdsempfinbung in

ber üolfsbidjtung üielcr Döüer getoorbcn, bos parabies im fleinen, toie es fi(^

bas liebenbe poetif(^ oeranlagte junge Dolf in feinen Hräumen ausmalt. IDarum

follcn fid) benn biefe naioen £eutct}en auc^ (Bebanfen madjen, fingt bod) in einem

anberen beutfdjen Doüslieb^) ein liebesfrol^es TlTenfdjenünb

:

(Bott ernä{)rt fo mand)en üogel in öer Cuft,

€r toirb uns aud) ernäl)rcn.

Das tüenbifdje Dolfslieb'*) befdjreibt bies (Dlüd im tDin!eI olfo:

(Er baute für fid] ein fd)öncs I)äusci)en Die IDänbe mit Hüffen ausgefüllt,

3n öer öunfelen Peterfilie, IHit £ilicn toar es cingeöedt.

3rDif(i)en öen toei^cn £ilicn £tn Äpfeicin Ijattcn bie ßtüci,

ITtit Pfefferfudjen I)at er's bclattet Sie teilten es miteinanöer.

IDic ber £iebe (Blüd, fo roirb aud) it}X Unglüd mit guter £aune ^eingenommen.

Sd)Iimm ift es einem £iebl)aber ergangen, bm feine $d)öne ins fjaus lodte, iljn

bann aber tjeimtüdifd) 3um Se^ftß^ fjinausftie^. nid)t ofjne ^umor er3ät)It er

fein Hbenteuer alfo-'):

3d) fiel auf einen Stein Der $d)aöen tut feljr rocf),

Sd)Iug mir entsroei stoei Rippen Unb toirö er einmal I)eilen

Dasu bas linfc Bein. 3u bir fomm' id) nidjt mefjr.

Dtan !ann's bem armen I)in!enben (Befellen nad)füt)Ien, ba^ er nun oon feiner

£iebc für biefe l^olbe gefjeilt ift. (Ein anberer £iebt)aber'^) l)atte nidjt minber Ped),

1) ^offmann»Rid|ter, Sdjiefifdje üolfslieber, 166. fll)nlid) in ficbenbürgifd)«

fäd)fifd)er Hlunbart bei Sd)uftcr, Siebenbürgifd) = fädlfifd)e Dolfsliebcr, 15. IDitt«

ftod, Sagen unb £ieber aus bem Hösner (Belänbe, 41. Dgl. Rubolf f^ilbebranb,

ITTaterialicn, 1,120.

2) 3n einem Dolfsliebe aus bem Riefengebirge beftel]t bas £}äusd)cn aus Rofc

unb Rosmarin, ben Pflanjcn ber £icbe (£irufd)fa = tEoifd)er, üolfslieber aus

Böfjmen, 140). 3) tDunberI}orn, I)gg. oon (Erecelius unb Birlingcr, II, 149.

4) €u)alb RtüIIcr, Das XDenbentum in ber Itieberlaufi^, 189.

5) Ejoffmann-Riditcr, Sd]Iefifd)C üolfslieber, 147. Denfelben üorfall mclben

fdjon beutfd]e üolfsliebertejte aus ber ITlitte bes 16. 3abrf|unbcrts ((Erf»Böf)mc,

£ieber!)ort, I, SOOff). (Eine fln3abl ^cjtc biefes fidjer oiel gefungenen £iebes oer«

3eid)net Kopp in ber 3eitfd)rift bes üereins für üoifsfunbe, XIV, 64 ff. Sic

cntftammen ber Seit oon 1582 bis I)erab auf bic (Begentoart.

6) neueres £ieb bei KöfjIcr^ITIeier, üolfslieber oon ber IHofel unö Saar, 1, 207.
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it}nt ging's tote es einft bcm Sdjreiber im Korb unö ber Sage nad) 6em Sauberer

Dirgilius ergangen, bie [pöttifdje $d)öne 30g il)n am Stricf bis 3um 3U)eiten

Stocfroerf empor unb lie^ il)n bort I)ängen „bis bie Sonne auf toar". Alles Sd)reien

I)alf nid)ts.

(Einem Iebensfrijd)en tiroler Buab'n gefd)al) es nidjt beffer. Der Bauer er-

toifdjte il)n, als er beim Dirnbl eingeftiegen roar, unb toalfte itjn tüdjtig mit bem

®d)fen3iemer. Bei ftodfinfterer Hadjt fd)Iüp|te berBurfd) burd[)s 5enfter toieber

I)inaus, roobei er bie ganse 5en[terfüllung mitnaljm. 3n feiner tOut toegen bes

unerl)örten Pedjs unb ber Prügel Ijatte er lange 3U tun, bis er oon bem „f}ölU

fatrebi", bem 5enfterral)mcn toieber losfam. Doli Hrger fdjlie^t ber Dertjaucne

bzn Beridjt über fein brolliges Abenteuer:

IDenn's an' 3aö'" a fo gang» tota 's miar is ganga,

(5ang' loana ntcl)r ci(i)n in öic lTIenfd)afdmma,

Die Slzäi 3fämm fdnga!')

€in altes bcutfdjes DoHsIieb I)at es tüoI)I erfannt, ba^

Der ein Heben bülen Fjat,

Der tili gar mandjen affengang.*)

(Ein beim ^enfterln geprellter fteirifd)er Bua tröftet ft(^ mit einem Sd)naber»

I}üpfl=^):

Ban Deanöl tarn S^nfta,

f(an i's büaff'n mtiaff'n;

3s ba tDaffatrog neb'n,

Da F|an i einimüaff'n.

Dies unfreitoillige Bab I)at bcm I}umor bes Sängers alfo feinen Srf)aben 3uge=

fügt. Hud) fonft toiffen fid) im beutfd)cnDoIfsIiebeabgetDiefeneoberDerIaffene

£iebt)aber tjumorooll barüber 3U tröften, ba^ fie „fdjabab" finb unb iljre £iebc

bzn „Krebsgang" get)t.'^)

3af)Ireid) finb bieüoüslieber, in benen basUnglüd einer oerfeljlten (Etje

mit Jjumor gefd)ilbert toirb. Aus bem Anfang bes 16.3a!)rl)unberts tjatfid) auf

einem fliegenben Blatte ein £ieb erijalten, toorin ein (Etjemann fid) tjumorooll

tröftet über bas ^infd)eiben ber „alten Hirumpel", feiner (Et)et)ä(fte, bie itjm bas

Ztbm roeiblid) fauer mad)te. Diefes £ieb fdjeint ber Dorläufer einer gan3enReiI}e

nod) Ijeutc lebenbiger b eutfd)erüoI!sIieber^)3u fein, bereu beliebteftes beginnt:

Da i^ 18 3cit}r alt toar, Ijeirat' id) mir einlDeib, bas roar fo eine „alte". Der

neuere DoIfsbid)ter fingt:

1) Koljl, (Ed)te ^irolerlieöer, 153. flf|nlidjcr tEejt aus öer Stcicrmarf in öer

SeUfdjrift „Das beutfcfie Dolfslieö", IV, 105.

2) UI)Ianö, Dolfslieöer, Hr. 29. Über affengang = töri^ter oergeblidier ©ang
ugl. Brud)mann, Pfi)d)oIogtfd)c Stubicn ßur Spracf)gefd)id)tc , 157.

3) Hnton tDcrIe, Hlmraufd), 217.

4) Ditfurtl), 5ränlifd)e üoltsiteöer, 11,106.

5) Uljlanb, DoIfsIieber,nr. 292.
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3l^r tCrägcr, gcl)t fein faditc,

Da^ ftc mir nidjt ertDadjt!

Sic l)at mid) ja geärgert

Bei €ag unb bei 6er Itodjt.

Der (Ehemann öcs 1 6.3cit)rl)un6erts örücft |id) berbcr aus, bamals ocrftanb man
eben groben Spa^:

3d) liefe auf il)r ©rab füi)ren

Diersig 5uöer Stein,

3d) ^ätt fein' größere Sorge nie

Hlein flite fäm roieöer Ijeim.

Iti^t immer gel)t es fo gut ah, oft roenöet fid) bas Blättlein unb bcr IKann mufe

bran glauben. (Ein geborener i)umorift roar [id)er ber Did}ter folgcnben Si^nabcr»

ppfls aus ber grünen Steiermarf^):

lUei tDeib l)at mi ntit'n

Sdjürljafl ausg'jagt;

3' nad)ts nimmt's goar
ü' ©fengab'I, Fjots g'fagt.

Die Klage bcs geplagten (Etjemanns ift (Begenftanb einer gansen Rcifje beut»

fd)er Dolfslieber^), bie meift meljr (Bift unb (Balle aIsf)umor oerraten, nur bas

rei3enbe Oebleln^) üom „fleinen IHann ber eine grofee^tau toollte Ijan", ma(f)t

eine flusnatjme. tITit präd)tiger £aune toirb ba gefdjilbert, toie bas IDeib 3um

tianse get)t, bas ITtännd)en aber inbes 3U I)au[e Seiler unb $d)üffein aufa)afd)en

unb bann fpinnen mu^. flis bas tDeib nad) fjaufe fel)rt, befommt bas lTlänn=

lein $d)Iäge mit bcm Rodftecfen, weil es nid)t genug gefponnen l)at. (Es läuft

fort 3umnad)bar unb flogt il)m feine Hot, bodj bem ift es nidjt beffer gegangen,

fein tDeib Ijat's i^m ebenfo gemadjt*):

Da fprungs flene ITIanbl eis PuttcrfSij:

Hu fumm 'rei unb tu mcr toafe!

€in anberes £ieb oom geplagten (EI)emann^) beginnt alfo:

IDas fang id) armer Sdjiuder an?

tOomit foll id) mid) U)el)ren?

Die Srau, öie f)at bie Bud)fen on;

3d) mufe bie Stube fef)ren.

3c^ totcg bas Kinb, id) jicd) bie Kuf),

Befomm aud) nod) brao Sd)Iäg' boßu:

® 3a'""ier, 3a'"nte'^!

Diefer gepeinigte pantoffelljelb ergibt fid) fügfam in fein £os, er fagt: id) mu&

gebulbig fein bei meinem großen £eiben unb fd)idt fi(^ mit I)umor in fein Kreu3.

1) flnton tDerIc, flimraufd), 255.

2) t)offmann»Rid)ter, Sd)Iefifd)e üolfslieber, 230.

3) (Ebenba, 218. Simrod, Die beutfdjen Dolfslieber, 378.

4) £}offmann = Rid)ter, ebenba, 220ff.

5) Simrod, üolfslieber, 387.
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(Er tjanbclt barin flügcr als 6cr Dom Jjumor ücriaffene Did)tcr eines £ic6es , bas

b^n Refrain aufroeift^):

Hd) tDas ein IDeib! ad) ifjr Ccutc,

£)elft mir öod) Don öiefcm tDeib!

(Ein anberer mödjte gern fein IDeib billig abgeben:

So töolt id) aud) öie meine

geben um ein brattourft

unö umb ein feiöel toetne.*)

IDirb il)m nid)t oiel Ijelfen, ba i[t fi^on ein anberer {jumortft flüger, ber rät

il)m, ix)al)rfd)einlid) auf (Brunb eigener (Erfa!)rung ^)

:

Dudc öid), £}cnfel, öude 6id), Dudc ötd), Simon öude öid),

Dud öid), lafe fürüber gan! Dud öid), lafe fürüber gon!

Das roctter toill [einen roillen l)an. Die frato toil iren roillen t)an.

ttleint biefer Sänger, man foIletDetter unb IDeib getoätjren laffen unb fid) nid)!

aufletjnen, u)enn fie grollen, fo gibt ein anberer IDelttoeifer an ber fjanb eines

brolligen (Ereigniffes folgenben Ratfd)Iag*):

öer toetber lift fetnö gfd)tDinö unö fdjncll,

I)ut öu öid), mein gut gefell!

id) roarn öid) cor öem fd)aöen;

unb ein „guter (Befell" 3uBubroeis, ber jic^ rüljmt „uom roeib ift er entrannen",

be!ennt fürs unb bünbig:

es I)eirat roer öa toellc,

öer e l\ab id) genug !^)

Hber nid)t jeber ITtann ift gebulbig unb bzn £aunen eines böfen IDeibes bienft*

bar, es gibt aud) t)anbfefte (Eljemänner, bie bas Re3ept Don ber tDiberfpenfti»

gen 3ät)mung grünblt(^ Dcrftel)en.^)

IDie ber Jjumor alle üerijältniffe bes £ebcns in ber guten alten Seit burd)Ieu(^»

tete, fo fet)Ite er felbft am (Balgen nid)t, aud) I)ier trieb er fein IDefen. (Balgen*

I)umor im tDaI)rften Sinne entl)ält ein fd)Iefif^cs „Straßenraub erlieb" '), bas mit

ben Derfen fd)ließt:

flm (Balgen fd)öpft man frifd)re £uft

ftls in einer tlotengruft.

1) Stmrod, üolfslieöer, 388. 2) Ciliencron, Deutfdjcs Ztben, 224.

3) UI)Ianö, Dolfslieöer, nr. 296.

4) Ul)lanö, üolfslieöer, Hr. 277. 5) (Ebcnöa, Hr. 295.

6) €in öeutjd)es Dolfslieö (UI)Ianö, ebenöa, Hr. 281), öas öie öerbc 3üd)«

tigung eines bösartigen £jau$örad)en$ („tDiöerbellerin" nannte man fie in öer alten

Seit) fd)ilöert, fingt:

tDeld)er ein böfes toeib gut roell mad)en

öer nims beim f)ar unö 3ied)s tool übers badit

mit öem f)ar oben I)er!

öas ift ein böfes tceib tool toert!

7) t^offmann = Rid)ter, Sd)Iefifd)c Dolfslieöer, 68.

Bödcl, pjtjdiologie öer üolfsbiditung. 2. flufl. 20
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3m 1 5. unb 1 6. 3al)rl)un5ert tourbcn felbft lTTartcru)erf3eugc unb Rüftseug 3ur

t)lnrid)tung mit einem getüiffen I)umor bel)anbelt. Das £ieb auf ben Räuber

Sd}üttenfam ^), ber in Hürnbcrg gefoltert unb gerid}tct toarb, gibt eine probe

biefes I}umors, es fd)ilbert feine Beljanblung alfo:

man fürt in 3Ü bcr I)crberg fein,

öo mandjcr gefangen inn Itgt,

öorinn öo ftct ein capclleicin,

öo man öie tauber inn loigt:

öorinn öo öennet man im fein f)aut;

toas er öcn oon Hürnberg I)et getan,

öas fagct er überlaut.

Das Sdjrcicn bes gepeinigten Räubers f)at offenbar ben Sänger t)öd)ft bcluftigt.

Spott auf gerid)tete Übeltäter galt in jener berben Seit, bie nod) mit bem (Tobe

i'Qren bitteren Sd)er3 trieb (man Dergleid)e bie burlesfe Darftellung auf mand)en

dotentansgcmälben), nid)t als oerädjtlid). 3m (Begenteil, je graufamer bie Art

ber f)inrict)tung , befto mefjr Stoff 3um (5eläd)ter gab fie bem neroenftarfen (I)e=

fd)Ied)t jener Sage. Hur für ben 3U Unred)t (Beridjteten nat)m man Partei, bem

offentunbigen Derbred)er gönnte man feinen £ot)n unb fpottete barüber, roenn

fein Kopf com I)od)gerid)t „l)erunterfd)mun3te" -) unb bie serfjauenen „Rümper"

feiner Spie^gefellen 3ur Sd)au aufgetjängt tourben. Der öolfsmunb toarb nid)t

mübe, für bas Ejod]gerid)t, ben (Balgen, immer neue ulfige Hamen 3U crfinben;

fo l)ei^t er im beutfdjen Dolfsliebe „fdjroarser Rabenstoeig" ^) ufto., bem(5e«

Ijängten „fingen bie Raben am (Balgen bie HTeffe".^) „t}öppeliban3" nennt bas

beutfd)e üolfslieb bas Q;obes3U(fen bes (Berid]teten.^)

3um Sd)Iuffe feien nod) einige (Bruppen Don Dolfsliebern angefütjrt, bereu

(BrunbgebanfeI)umoriftifd)ift:£ügenIieber,tDunfd)IieberunbDeriDanbte

Stoffe. Die Doltspoefie aller Dölfer ift reid) an £iebern, bie mit met)r ober roeniger

guter £aunc unb t}umor £ügenmärd)en ersäljlen. 3n ber IDelt bes Unmöglidjen

tDeiItbieüoIfsbid)tungmitDorIiebe, entfprid)tesbod)beroptimiftifd)en(Brunb»

ftimmung bes üolfsliebes , bas Dafein märd}enl)aft 3U üerfdjönern. (Ein Ausläufer

biefer RXärd)enbid)tung ift aud) bas £ügenlieb. — 3n ber I)eutigen beutfdjen

Sprad)e t)at leiber ber Begriff „lügen" einen gef)äffigenBeigefd)madgetDonncn;

lügen gilt als gleid)bebeutenb mit betrügen u. bgl. 3m IDefen ber oolfsmäfeigen

£ügenbid)tung liegt oon biefer Huffaffung bes£ügens nidjts, Dielmel)r gilt I)ier

„lügen" als tjarmlofes fabulieren, ITIärd)en er3ät)Ien, im fd)Iimmften $a\k als

foppen, 3um beften fjalten. RTeift glaubte ber (Er3ät)Ier gar nid)t, ba^ man feine

1) Cilicncron, Deutfcf)es £cben, 59.

2) Doltslieö auf Kun3 üon Kaufungen: (Erf = BöI)mc, £ieöcrt)ort, 11,28.

3) £iIicncron, Deutfd)es Zebm, 96.

4) 5rcitt3öfifd)es Spottlieb auf öie floanturiers: Chansons du XV siecle pp.

(B. Paris, 145.

5) Sd)crer, 3u"9&runnen, 32. (Erf=Böt)me, £ieöerI)ort, 1,127.
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fluffd)iieiberctcn für tüafjr Italien fönne, er befannte fid) besl)alb [elbft ladjcnb

als £ügner. So flingt ein beut fei) es £ügenlic6 aus:

Unb toenn öas nid)t öie lDaI)rt|eit tft,

So ift es öod) gelogen.')

Derart ift öas £ügenlie6 nur ein Spiel mit llnmöglidjfeiten, 3ur (Ert)etterung

bes (Bemüts, eine Ijarmlofe ITederei, bic gar feinen Hnfprud) barauf madjt, (Blau*

hen 3U finben, unb 3ufrieben ift, toenn fie einen flugenblid im 3ut)örer ein u)ol)Iigcs

Bel)agen tjeroorgerufen unb iljn überbieHIItagsroeItI)inrDeggetäufd)t{)at.^) I^ier»

I)er gefrören 3. B. aud) bie (5efd)i(i)ten oom Sd)IaraffenIonb^), bem märd)en='

Ijaften Zanb doII tDoIjIergetjen unb Reid)tum. So ettoas f)ört jebcr gern unb

Iad)t barüber. Kein IDunber, ba^ bie £ügengefd)i(i)ten fid) großer Bcliebttjeit

beim üoüe erfreuten. Soll bod) felbft Ijeute nod) in 51<inbern bei Kirmeffen

ber töettftreit barüber, roer bie größte £üge er3ät)Ien tonne, ein üielbelad)ter

Spafe fein/) Uterfroürbigerroeife ift gerabe biefes XDettlügen bie (Brunblage bes

älteften £ügenliebes (bes modus florum aus bem 1 0. 3al)rf)unbert n. dljr.).^)

Die 3at)I ber £ügenlieber, bie in ber üolfsbidjtung faft aller Döüer nertreten finb,

ift£egion, bei Deutfdjen^), 5i^a"3ofen, 3talienern, Spaniern, Kata =

lanen, Polen unb anberen finb fie 3U finben. — Si^Iimmer fd)on ift bie be*

tDU^te Huffdjnciberei bes prat)If)anfen
, fei es, ba^ er als 3äger (IlTünd)=

!)aufen) ober als militörifd)er Renommift (Jjorribilicribrifay) einI)erftol3iert. J^ier

liegt bie Hbfidjt 3U täufd)en unb Perrounberung I)erDor3urufen cor. SoId)e Huf»

fdjneiber ') toerben rool)! belad)t, aber bod) aud) 3ugleid) oerfpottet unb als lDinb=

1) 3ettfd)rift öes Dereins fürüolfslunöe, V,200. UI)Ionö, Sdjnftcn, 111,223.

(Ein fran3öftfd)es Cügenitcö (iErcbucq, Chanson pop. en Vendee,244) beginnt:

„3d) toerbe eud) ein £te5 fingen, öas gans doII £ügen ift".

2) lTtüIIer=5raureutt), Die öcutfdjcn £ügenöid)tungen, 2.

3) 3n ber beutfdjen DoIfsbtd)tung toirb ber Husbrud „€ngellanb" öfter als gletd|=

bcbcutcnb mit Sdjlaraffcnlanb , ITIärdienlanb angctoenbet, 3. B. in einem (Erinflieö

(Böljme, aitbeutfdies £icberbud), Hr. 322):

tbir i\abin ein Sdjiffletn mit IDein beloben,

Darmit toölln tx)ir naä) (Engellanb farcn.

Hud) inTnieberlänbifdjcnüoIfsUeb roirb „na Engelland varen" in äljnlidjem Sinne

ti]pifd) gebraud)t: Kalff , Het lied, 493.

4) 3eitfd)rift bes Deretns für Dolfsfunbe, 111,435.

5) UI)Ianb, Sdjriften, 111,223.

6) Solge^be Iladiroeife mögen genügen: Deutfcf)Ianb: (Erf=BöI)mc, £iebcr=

Iiort, 111,1101 — 1109. Böf)me, Kinberlicb, 258,260. IDoffiblo, Iltecflenb. üolfs«

überl., 11,205,426, 503. Kopp, ältere £ieberfammlungen , 82. Sranfrcid): ITtelu»

ftne, 1878; 51,271, 314, 340. 3talien: 3t)e, Canti pop. Istr., 267. Sabatint, Canti

pop.rom.,42. Digo, Raccolta,599. Spanien: niartn, Cantos, VI,363. £afuente
t) HIcäntara, Cancionero, II, 397, 398. Katalonien: ITItlä i) 5ontanaIs Ro-

mancerillo, 400. 425 Polen: Roger, Pies'ni, ITr. 447. Bei allen tDeftflato en:

tEc^ncr, Slaroen in Dcutfdjlanb, 467.

7) lTTüIIer = 5raureutI), Die beutfd)en £ügcnbt(i)tungcn, 27, erflärt öas tDort

auffdjneibcn als „auftifd)en, mit bem lUeffer (öas Brot) anfdjneiöen".

20*
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Beutel, $(i)tDinbIer unb prat)Ier angefetjen. Diefe Sorte von £ügenbid)tung ift

bidjterifd) oon minberem tDerte. Den £ügenliebern Dertoanbt finb bie Dolfslieber ^),

rooriu abfid)tlid), ber I)umoriftifd)en IDirlung Ijalber, alles au^ btn Kopf ge=

ftellt mirb. Diefe mutroUIige Art, bie Dinge um3ubrel)en unb baburd) ins Komifdje

3u sieljen, entfprid)t bem tlTutujillen, ber ge[unben Haturen mitunter eigen \\t

3n ber Dolfsmäfetgen Kinberpocfie finb berartige £ieber Don bcr üer!el)rten tDelt

red)t beliebt, bem Kinbesgemüt ift es ein Bebürfnis, 3U ladjen, es !)at besljalb

gerabe foId|e Blüten bes J^umors aus ber Dolfspoefie mit Dorliebe übernommen

unb gepflegt^), oI)ne fid) freilid) bes tieferen Sinnes becoufet 3U toerben. Die

Heigung ber Dolfsbidjtung 3urI)umorDoIIenne(ferei bemeifen bie toeitoer»

breiteten £ieber oon ber £eiftung unmöglid)er Dinge als üorbebingung für

bie <JrfüIlung getoiffer tDünfd)c. (Ein Ritter begcljrt ein ITläb(^en, biefes, 3um

Spa^ aufgelegt, ncrlangt, ba'Q er it)m etroas Unmöglidjes leifte. Itatürlid) ujill

es it)n nur foppen, er aber überbietet es unb I)eifd)t oon it)m als Bebingung

für bie (i3eroäl)rung it)res IDunfd)es ettnas nod) Unmöglidjeres. So entfpinnt

fid) ein anmutiges fjinüber unb J^erüber, ein 3u)iegefang, bei bem ber {)umor

3u feinem Red)te fommt. (Eines ber ältcften £ieber^) biefer (Battung pflegten bie

Ditljmarf d)en beim fogenannten „langen '^an^" 3U fingen. (Es t)ebt alfo an:

3f tnect mi eine fd]one ITlagct,

De mtnem ^erten tool bel)agct,

3f neme fc gerne to IDiDc,

Konöe fc mi oon f^aoerftro,

Konbc fe mi oon {^aocrftro

Spinnen 6c fleinen Siöcn.

Diefer Stoff, ein finnrcid)es Spiel, bei bem beiben Hieilcn (5elegent)eit 3ur (Ent«

faltung il)res tDi^es unb itjrer Sd)Iagfertigfcit gegeben roar, l\at ben (Beift oieler

üöüer befd)äftigt/) „ £ieber biefer (Battung fjoben offenen Raljmen für jeben

1) 5rt)r.D.DitfurtI),5rän!tfd)er»oIfsIteöer,£etp3tg 1855,11,272. (Erf=Böt)me,

£ie6erI)ort, III, 53. 2) (Esfud)e, Siegerlänöifd)e Ktnöerliebdjen, 56.

3) flöolfi, genannt llcocorus, (Ef)rontf öes Canöes Dttl)marfd}cn , I)gg. Don

DafjImann, 1,180. lUüIIcnljoff , Sagen, inärd)en unö £icöcr, 473.

4) Deutfd]e Cicöer: Uljlanb, Dolfslieber, Hr. 4. €rf=Böfime, CieberI)ort, Hr.

1090— 1094. £tnencron, Deutfd)es £eben, 292. peter, Dolfstümltdjes aus ®[ter.

retci)tfd)<=Sd)Ie[ten, 1,270. 3urmül)Ien, DesDüIfener Sieölers£ieöcrbud),88. Sd)mel"
ler, IKunbarten Batjerns, 556. Dänifdjes öolfslieb: Kriftenfen, Jydske Folke-

viser, 221. (Engnfd) = fd)otttfd): (Efjilb, English and Scott, pop. ballads, I, 7,

178; II, 484. 3talienifd): nigra, Canti pop. del Piemonte, 483. Sransöfifd):
5inl, Das tDeib im fran3öfif(f)en Dolfsliebe 7. tbenbifd): E}aupt=Sd)maIcr, t)oIfs=

lieber ber CDenben, 1, 178. SIotDafifdjitDcnsig, Slarotfdje Dolfslieber, 86. Pol»
nifd]: lTitfd)mann, ®efd)td]te ber pointfdjen £iteratur, 227. ?Ee^ner, Slatoen in

Dcutfd)Ianb, 487. Scrbifd) unb neugried)ifd): nigra, 484. (Ein annamitifd)es
mäbd]en forbert Don bem Si'ßicr als Preis für feine £iebe bie Angabe, tDicoiel Bäume
im tDalbe ftef)cn, toicDiel Seifen im (Bebirge finb unb tDieoiel tDinbungen ber rote

Slufe mad)t. (Dumoutier, Les chants et les traditions populaires des Anna-
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(Einfall aus 6cm großen (Bebiete ber Unmögli(^!cit." ^) Der üolfsgcfang liebt

es, fid) im Reid)c Ijolben Sdjeins, im £an6e bes Unmöglid)en 3U tummeln, unb

fud)t bestjalb (5elegenl)eit 3U 5Iügen in bas unbegrenste (Bebiet ber (Einbilbungs»

!raft. Jjicrfjcr getjören aud) bie tDünfdie ber Zkhenben, in oerfi^iebenfte ©c»

ftalten fidj oerrranbeln 3U !önnen, um ber £iebften natjc 3U fein ober 3U gc*

fallen.^) Der IDunfd) überbrüdt bie (Entfernungen, t)ertoirfIi(^t bas Unmöglidjc

unb gibt fo ber Seele ber ^offnungslofen roieber XKut unb £ebensfreube. Der

IDunfd) ift bestjalb eine tieblingsform ber DoIfsbi(f)tung. IDir treffen gan3C

£ieber, bie nur aus tüünfdjen beftet)en; in tt)pifd)er Sieben3at)I begegnen uns

bie U)ünf(^e in einem beutfdjen üolfslicbe, bas Ijanbfdjriftlid) unb in Druden

aus bem 16. unb 17. 3af)tt)unbert überliefert ift: fie betreffen eroige 3ugenb,

Seligteit aller lTtenfd)en, üerftummen aller falfdjen 3ungen, immer IDein im

Keller, (Selb unb (But 3ur (Benüge, all3eit fröt)Iid) unb mit niemanb im Streit

3u fein. Diefes Kunterbunt roeltlidjer unb geiftlici)er lDünfd)c roirb in Stropljen

Dorgetragen, bie einen IKittel* (Sage mir, Ijahe id) rcd)t?) unb Sd)Iu^refrain

(Sage mir, l)abe id) unred)t, Ijabe id) red)t ober unred)t?) auftoeifen.^) Das

Berou^tfein, roenigftens im lDünfd)en einmal bie (Bren3en bes Hlöglidjen über-

fd)reiten 3U fönnen, l)at etroas Beraufd)enbes für bas naioe, Ijalbfinblidje (Be-

müt bes Haturmcnfd)en. Das tDunfdjmoÜD geljört bestjalb 3U ben oerbreitet'

ften unb beliebteften ber Dolfsbid)tung , man finbet es überall auf ber (Erbe.

Selbft an bas ernfte £ieb fdjliefet fid) im Dolfsgefange gern eine luftige

Stroplje, ein frifd) Ijerausgefungenes Sä^djen an, bas roie ein munterer Hus=

!lang oerfötjnenb unb erl)eiternb auf bie Stimmung roirfen foll unb toirft. Sold)e

„S(^nörfel" 3U fingen roar in benl)effifd)enSpinnftuben gang unb gäbe, man
nannte fie in (Dberljeffen „drabbellieber". (Ein Dier3eiler aus bem Dogt»

lanbe^) redjtfertigt biefen fur3en l)umoriftifd)en Had)gefang xok folgt:

tDcnn äncr ans gefungc I)ot,

Do get)ört ä lufttgs örauf.

3n ber babifd^en Pfal3^) fingen bie Burfd)en mit Dorliebe bie „Sd)nörfel",

roeldje nid)t feiten aus lOanberftropl)en beftetjen. Die Bauern bes£angueboc
l)ängen gern i^ren (Befangen fd)er3l)afte Stropl)en an, bie mit ben cigentli^en

mites,8.) Ejicrfjer gel)ören aud) ein gricdjifdjcs (5cötd)t öcs 15. 3af)rf)unberts (Ce«

granö, Recueil, 20 ff.), bas fid) tciltoeife an bas öolfslteö anlel)nt, fotDic3toei neu»

gtied)ifd)e Dolfslieöer (ebenöa 214, 306). So fdiimmern oerctnseltc fpielenöc £td)ter öes

£)umors fclbft auf öen öunflen 5Iuten öes ncugried)ifd)en Dolfsgefanges.

1) UF)Ianö, Sdiriftcn, 111,213.

2) K p t f d) , flgrumt, 284. ügl. 3 c 1 1
f
d) r i f t für üergicidjenöc £tteraturgcfd)id)tc,

n.5., I,422ff.

3) tEöppcn, DoI!stümIid)cDid)tungen, 105. Uf)Ion6, Dolfslieöer, 1, 17ff.; öes«

felben Sdirtftcn, IV, 13. £rf=Böf}Tnc, £iebcr!iort, III, 30ff.

4) Dunger, Runbäs unb Reimfprüd^c aus öem Oogtlonöc, XXXII, 169.

5) ntarriagc, üolfsltcöer aus ber babifdjen Pfal3, VI, 95.
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£icöern nici)ts äu tun Ijaben.^) So !ommt bcr Jjumor, biefer Husflang tootjüger

Seelenftimmung , überall 3ur (Beltung.

Der Spott ift öem i^umor oerroanöt, er ift toeniger Ijarmlos als jener, ba*

für aber toirffamer. €rbilbet einen Husflu^ ber optimiftifd)en(Brunbanf(^auung

ber DoIfsbid)tung: roer fernfrifd) unb im 3nnern gefunb ift, ber mu^ alles Kranf=

Ijafte, Unnatürlid)e befämpfen. Desljalb liegt berl^angsumSpottefotief
in ber l)oIfsbid)tung aller Dölfer begrünbet: er ftellt eben nur bie Kel)r=

feite ber ibealen IDeltanfdjauung bar; roer bas gefunbe, einfa^e tDefen liebt,

ber mu^ altes Hnedjte, (Befpreiste, Kranft)afte Ijaffen: barum fpotten alle Dölfer

ot)ne Husnaljme unb empfinben beim Spotte eine unbänbige £uftigfeit, roie fie

ber Haturmenfd) immer empfinbet, fobalb er fcelifd)e Bebürfniffe erfüllt Ijat.-)

Selbft ba, too Had)e als ITIotiD bes Spottes sutage tritt, 3. B. in fällen, too

Derfd)mäf)te, com glücEIidjeren Hebenbuljler ausgeftod)ene („oerbrungene") £ieb=

Ijaber auf iljre £iebfte Spottoerfe fingen, ift ber Beroeggrunb fein unebler, biefe

Sänger glaubten im Redjte 3U fein unb fdjeuten fid) besfjalb aud) gar nid)t, ifjre

(Brünbe efjrlid) aus3ufpred)en.^) 5ür bas Ijolje HIter unb bie llrfprünglid)feit

bes Spottgefanges fprid)t aud} ber oielerojäfjnte Umftanb, ba^ von ber gan3en

I)oIfsbid)tung bie Spottlieber bem Derfd)rDinben ben 3äf)eften tOiberftanb leiften

unb bis 3u allerle^t fortleben/)

Spottlieber gef)ören3ubcnurfprünglid)ften unb äIteftenbid)terifd)en(Er3eug=

niffen bes Tltenfdjengeiftes. üielfad)e Spuren altinbifd) er Spottlieber finbfd)on

imR i g e b a ^) nad^toeisbar. Diefe Spottfudjt lebt nod) in 3nbien fort. Die Sänften»

träger Sübinbiens empfinben ein befonberes Dergnügen babei, bem europäi»

fd)en 3nfäffen if)rer Sänften Spottoerfe Dor3ufingen, bie ifjn unb feine (Eigen=

fd)aften tüd)tig burd)f)ed)eln.^) (Ein fd)orfes Huge Ijat ber ITaturmenfd) für bie

Sd)U)äd)en unb Blößen Ijöljer fultioierter Hotionen, ber Heger erfpäljt fdjnell

bie fomifd)en Seiten einselner (Europäer, unb flugs fingt er über fie ein Spott=

lieb, bas feinen Raffegenoffen toieI)ernbes(BeiofjIe entlodt unb bolb überall f)erum=

gefangen toirb.^) Die eingeborenen Raffen empfinben inftinftio Sdjabenfreube

barin, bem (Europäer, beffen lTlad)tfteIIung fie fürd}ten, Sd)tDäd)en nadjtoeifen

1) ITIontel et Cambert, Chants pop. du Languedoc, 211.

2) Daö CS fid) beim Spotte um ein feelifdjes Bebürfnis tjonöelt, bas betoeift öic

Q;atfad]e, ba% burd)aus ernft gcrid)tete Dölfer, tüie bie Bretonen, bie fonft bem
Spa'Qi abI)oIb finb, bod) eine reid)c Sülle üon Spottliebern befi^en. Dos gleid)e gilt

oon ben Sinnen.
3) 3n einem (bei Ufjlanb, üolfslieber, nr.271, abgebrühten) beutfrfjcn Spott=

liebe auf ein inäbd)en befennt ber Did)ter am Sd)Iuffe gans offen, ba^ er bas £ieb

gefungen l\abe, toeil ifjn ein anberer cerbrängte.

4) Beifpiele: 3eitfd)rift Das beutfd^c üoHsIieb, VIII, 88.

5) 3immer, flltinbifd)es £ebcn, 344.

6) (5oDcr, The folksongs of Southern -India, 181.

7) Ijübbe=Sd)Iciben, (Etfiiopien, 137.
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3U !önnen. (Es ift aber md)t Uo'q Sdjabenfreube, es liegt aud) bos (5efüf)I einer

getDiffen Überlegenljeit in bie[em Spotte. Unter btn TTlpongouesin IDeft»

afrifo toirb jeber tDcifee fogleid) befungen, unb 3Coar meift in Spottliebern auf

feine Dermeintli(^en ober tüirflidjen ^Eorljeiten. Diefe Derfe tjaftcn itjm an, toic

ber Harne, ben ifjm bie Heger geben, unb er I}ört [eine Späten fingen, roo er get)t

unb ftcf)t. IDelje iljm, tocnn er babei nid)t Spa^ Derftel)t, bie $tid)elDerfc !)ören

bann gar nid)t auf, unb es !ann Ieid)t ju ernften Sufammenftö^en fommen. Hud)

ber I}ang, fid) burd) Spottlieber 3U räd)en, ift unter HaturDÖÜern roeit oerbrei-

tet; Spottlieber r)erfd)mä!)ter £iebt)aber auf itjre Sd)önen finb 3at)Ircid).^) (Ein

fpottfro!)es Dolf finb bie €[ten.^) Die (Bermanen toaren 5teunbe eines bexhm

Spottes; als bie Seutonen am römifdjen £ager Dorüber3ogen, riefen fie btn oer»

fd)an3ten Römern l)öt)nifd| 3U^): „ob es nid)ts an itjre 5rauen aus3urid)ten gäbe?

fie tDÜrben balb bei il^nen fein". Das roar edjter Kriegerfpott. Befonbers aus=

geprägt roar bie Spottluft bei ben IDeftgermanen. flu ber ITt of el fangen Dorüber=

gel)enbe tOanberer unb norbeifaljrenbe Sd)iffer ben Win^^xn, bie fid) in ber Be=

ftellung itjrer Hder unb XDeinberge fäumig erroiefen, Spottlieber 3U.^) 3u ben

älteften überlieferten (Erseugniffen ber beutfdjen DoIfsbid)tung geijören aleman»

nifd)e Spottoerfe^), bie fi(^ in einer St. (Balier Ejanbfd)rift bes 9. 3at)rl)un=

berts oIs ^üHfel eingetragen oorfinben. Sie treffen einen £iubene, ber feiner

2od)ter {}od)3eit erft feftlid) beging, fetjr balb aber bie junge $xaü toieber be=

fam. IDesljalb ber glüdlid)e Dater fo fdjnell toieber in ben Befi^ feiner 2od)ter

gelangte, toer u)ei^ es? Der Spottoers, toat)rfd)einIidj lofater Art, roie fo oiele

Dom £anbDoIf gefungen toerben, fe^te biefe (Erlebniffe als befannt bei ben 3u=

I}örern ooraus unb roollte offenbar nur allbe!annte Dorgänge perfiflieren. (Es

fragt fid) fogar, ob bie fjelben bes £iebd)ens, ber Dater £iubene unb ber Star3s

fibere^), ber iljm bie (Eodjter raieberbrai^te, nidjt Spi^namen („Unnamen" nennt

fie bas Dol! in Sübbeutfd)Ionb) finb. Dod) bas tut nid)ts 3ur Sad)e, aufflären

lä^t fid) bie Begebenl)eit, auf bie jenes £iebd)en gemün3t ift, ja bod) nid)t. Der

Sufall, ber biefen Spottoers eri)ielt, I)at jebenfalls ben Beraeis erbrad)t, ba'^

Spott unb Spottlieb fd)on in jener Srü^seit im beutfd)en Dolf rcd)t lebenbig

roarcn.^) flud) in ber Politif mögen im früt)en beutfd)en tUittelalter fd)on

Spottlieber ber Parteien ausgegangen fein, um mißliebige (Begner 3U fd)äbigen,

leiber ift fo gut roie nid)ts aufbeu)al)rt roorben; fo follcn 3. B. auf bie VOai\l

Rubolfs Don Sd)U)aben 3um (Begenfönig l7einrid)s IV. 1081 Spottlieber oer»

1) RagufasITtoleti, Poesie dei popoli selvaggi, 87.

2) Heus, (Eflmfd)e üolfslieöer, III. 3) piutard), ITtarius, Kap. 18.

4) Hufonius, Moseila, t). 165ff.

5) müncnI)off«S(f)crer, Denfntälcr, Hr. XXVllIb.

6) (Etroa mit „SdjtDciffebcr", „Sd)tDan3fcöer" 3U übcrfc^cn.

7) Kelle, ®efd)t(i|te öer öeutfd)en £iteratur, I, 72, oermutet, ba^ öer Spott-

oers bas (Erseugnts eines bei öer E)0(^3ett mit Ijungrtgem IHagen un5 leerem Beutel

abgetoiefenen Spielmanns fei.



312 Sie!)3el)ntcr ftbf(f)mtt. f}umor unö Spott in 6er üolfsötdjtung

fafet tDorben fein. Hud) fonft ge|d)iel)t berortiger Sd)impfgefängc im ITTittelalter

(ErtDä^nung, ba jebod) nidjts crtjalten ift, lä^t fid) über 3nl)alt unb 5orm (Ec»

toiffes nid)t mitteilen.^)

flis tteibljart von Reuental bem üppigen, ir»ol)II)abenben Bauerntum

Bat)erns unb Hieberöfterreid)s entgegentrat unb bas treiben bcr Bauern in£ie»

bem lädjerlid) mad)te, ba blieben il)m feine bäuerlid)en lDibcrfacE)er bie Hnt»

tDort in Derfen nid)t fd)ulbig unb satjiten i!)m in gleidjem done Ijeim.^)

t)iele Spottlicbcr Ijat bie Reformation ins £cben gerufen. nid)t nur in

Deutf^Ianb, andi in ber Sd)rDci3 be!ämpften fid) bie Parteien mit Spottocrfen,

bie u)ie Speere tjcrüber unb Ijinüber flogen. (Es toar eben nid)t blo^ eine geiftig

tiefbetoegte 3cit, es t»ar aud| nod) bie Blüteseit bes (Befanges. Desfjalb ujarb

olles, toas bie (Bemüter betoegte, 3um £iebe. Über basfelbe üorfommnis gingen

mitunter meljrere (Befänge oon ITlunb 3U ITTunbe
; fo rourbcn über bie Babener

Disputation Don 1526 nidjt toeniger als fünf nerfdjiebene f^oljnlieber gegen bie

fatI)oIifd)e Partei Dcrfa^tunboerbreitet; bie Hngegriffenen blieben bie Hnttoort

nidft fd)ulbig, in bm fatl)oIifd)en Kantonen bcr Sdjroeis ertlangen laut bie

„Sd)anblieber" auf 3röingli unb bie proteftantifdjenSdjcoeiserfantone. So töogtc

ber £ieberfampf bamals I)in unb I)er.^) ®ft tourben foId)e Spottlicber nod| gang«

baren toeltlidjen £iebrDeifen gefungen. Die fran3Öfifd)en f)ugenotten fangen

um bie IKitte bes 16. 3öt)rl)unberts nod) SpottUeber gegen ben Papft, bie

trteffe unb anbere (Einridjtungen ber fat!)oIifd)en Kirdje na6) ber Rlelobie toelt»

Iid)er £ieber. Dielfad) mußten offenbar Ieid)tfertige (Befänge 3U foId)en Spott»

liebern bie IDeifen I)erlei{)en, um ben (Begenfa^ 3U r)erfd)ärfen unb bie I)err»

fd)enbe (Erbitterung 3U Dermel)ren.^) Der ?}a^ ber religiöfen Parteien gegen»

einanber roar eben 3U gro^, unb ba ein IDort bas anbere gab, fo toarb ber

Spott immer fd)ärfer unb bei^enber. — Die I)oIIänbifd)en Patrioten, bie

bcn urfprüngli^en Spottnamen „(Bueufen" (Bettler) 3U if)rem (Et)rentitel er»

1) tDarfcrnagcI, (Befd)ici)tc öcr öeutfd)cn Cttcratur (t)gg. oon Htartin), I, 97,

179a, 462. Auf Rupr cd) t oon öer Pfal3 rouröc ein Spottlteö gcmünst: öic nürn-

berger 3al)rbüd)er (flltotn Sd)ul^, Deutfd)es £eben im 14. unö 15. 3a^rl)unöert, 533)

fdjreiben: „flnno öomini 1402 an unferes I]errcn auffart obent öo fam unfer Ijerr

öcr !üntg Rubred)t oon roelfdjen lanöcn an alles gcfd)eft, ba fang man ein Heb:

®, 0, öcr goedelman ift fumcn,

I)at eine lere tafd)en pradjt.

Das l)ab toir tnol »ernumen.

Über gcfd)id)tli(f|c Spottlieöcr ogl. £oren3, Deutfd)Ianös (5cfd)id)lsqueIIen, 11, 135.

Piper, $ptelmannsöid)tung, I, 6, 7, 18.

2) Reftc foI(i)er bäuerltdjer Sd)elt= unö Sd)mäf)ötd)tung l)at ^aupt in feiner Hus«

gäbe Ileiöbarts (S. 134) nad)gcrDtefen. Proben gab iä) oben S. 80.

3) (Brüneifcn, Iticlaus IHanuel, 47.

4) (Ein Ijugenottifdies Spottlicö auf öieHTeffe rouröc nacf) öerlDeifc: „Harry! harry

Tasnel" gefungen (Boröier, Chansonnier huguenot, 145), ein anöcres nad) öer

THeloöte: „Hari bouriquet!" (cbenöa 149).
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Ijobcn, fangen ein Spottlicb auf ben I^ersog oon Hlba nad) öcr lOeife öcs £iebes

üom alten Ijilöebranb.^)

HIs Hapoleons (Bctoalt auf 5em 3enit ftanb, ujogtc fid) bas Spottlieö an*

geftd)ts öer fdjarfen 3enfur ber 5i^an3ofen !oum ^eroor. Die üaterlanbsfreunbc

oerbiffen fnirfd)enb iljrenSorn. Aber ifjr erfcljnter Qiag tarn, flis Hapoleons
lTlad)t enblid) sufammenbrad), ba rang fid) suerft ber Spott aus berBruft ber

unterbrüdten Dcutf(^en los, unb fie fangen oon ber eljemaligcn „großen Hrmee"^)

:

tErommIcr o!)nc Q^rommclftod,

Küraffier im tDcibcrroif,

Ritter ot)nc Sdjtoert,

Reiter oljnc Pferö:

ITTit niann unb Ro& unb IDagcn
So I)at fie (Bett gefd|lQgen!

Dann tourbe ber Spott alstDaffe gegen bzn Korfen mitDorliebcgefjanbljabt^),

bas ein3ige, roas im Dolfsgefange fjaftete, töaren einige fladje Spottoerfe auf

bzn 3mperator, fie roerben t)eute nod| gefungen *)

fln berSpi^e bcrBerufsfpötter marfd)ieren oon je^er bie Kricgsleute. 3I)rer

rautjcn Hrt entfpra(^ es, fid) mit bem (Begner aud) im Spott 5U meffen. HIs

geiftige Hngriffsmaffe I)at bas Spottlieb oon }et)er Pflege unter ben Sol»

baten gefunben. tDar es bod) fd)on im beutfd)en Altertum Redenart, b^n (Begner

mit Spott 3u ärgern unb bie eigene IDut 3U erl)öl)en , beoor man it)m mit ber

löaffe 3u £eibe ging, din treffenbes Beifpicl getDät)rt bas lDaItl)ariusIieb : et)e

ein Kämpfer gegen tDaItf)ari I)eranftürmt, nedt er erft feinen (Begner mit

oIIert)anb Spötterei, roorauf il)m ber Rede I0altl)ari gebül)renbe (Ertoiberung

erteilt, hierauf beginnt ber Stoeifampf. 3m beutf(^en Dolfsliebe oon l)ilbe»

branb^) reiben fid) ber alte Degen unb fein SoI)n, bie, oI)nc einanber 3U

fennen, 3ufammentreffen, erft tüd)tig mit Sd)mäI)rDorten, bann, als fie genug

gefd)oIten l)atten:

Sie liefen oon öcn IDorten

Unö 3udten fd)arfe SdjrDert.")

Die römifd)entEruppen roaren argcSpötter unb oerfd)ontcn mit il)ren fd)arfen

Spottoerfen felbft il)re 5ül)rer nid)t; fie fangen bem rul)mgefrönten däfar fe^r

1) Kalff, Het lied in de Middeleuven, 681.

2) Dtcfes in feiner flnfd)aulid)feit flaffifd)c Dolfslieö ftet)t bei S 1 1 a u-I) i l ö e b r a n 6,

Dcutfd^e I}iftorif^eOoItsIie6cr, 455. (Ein anöeres Spottlieö auf Itapoleon, bas im Kreifc

3fcrIol)n gefungen ujuröc, finöet man in Srommanns öeutfdjenlTIunöarten, VI, 144.

3) 12Bänö(i)cn coli foldjen Spottes l)at Sd)eiblc sufammengeörucft unter öem
ttitel: Dolfstoi^ öer Deutfd)en über öen gcftürslen Bonapartc, Stuttgart 1849.

4) 3.B. in Pommern: Seitfdjrift für öen öcutfd)en llnternd)t, V,208, 209.

5) (Erf=Böf)me, £ieöerI)ort, 1,69.

6) flud) nad) öer Sd)Iad)t crflangen bei (Bermancn Spottiteöcr, fo t)öf)nten öie

noru)egtfd)cn Btrfibeiner nad) einem Kampfe il)ren 5cinö König Sucrrc unö öeffcn

flnljänger (Kaljlc in Hlcmannia, Xl.S-, VIII, 3).
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uneljrcrbictige üerfe, ujorin fie [eine (Bla^e unb feine £iebesQbenteuer unfanft

Derl)öf)nten.^) So fangen fie, als däfar feinen tEriumpt)3ug toegcn bes Sieges

über bie (Ballier abijielt:

Stäbtcr I)ütet eure IDeibcr, öenn öer fa!)le BuI)Icr naf)t,

60IÖ, bas I)icr er ftd) crft pumpte, fdjenft in (Ballicn Dirnen er,

ja fie gaben iljm nod) berbere Spä^e 3U Ijören, megcn feiner unfauberen €r=

lebniffe mit Hifomebes. Das Hedjt, auf bie triumpljierenben S^bljerren luftige

£ieber 3U fingen, I)aben fid) bie römifdjen Krieger aud) fpäter nid)t neljmen laffen,

Sueton fagt ausbrüdlid), ba^ foId)e Spottgefänge nod) 3U feiner Seit I)inter bem

tlriumpljroagen gefungen tourben. Diefer f^ang 3um Spotte niu^ b^n römifcl)en

Solbaten aud) fpäterljin üerblieben fein, benn Kaifer Klajimus natjm flnfto^

baxan unb roarf b^n Solbaten cor, ba^ fie für Spott, n;an3 unb £ieber mel)r

Heigung 3eigten als für ben Silb^ng.^) 3m Mittelalter, roo ber religio fe

Sdjladjtgcfang übertoog, üerftummte bod) bas Spottlieb ber Solbaten nid}t

gan3^): benKriegern flboIfsDonHaffau fangen iljrcffiegner üble Spottlieber

nad)^), Don bcnen Brud)ftüde nod) erl)alten finb, 3ur I)öd)ften Blüte gebiet) ber

Spottgefang im 15.3o^i^I)iinbert unb 3U Beginn bes 16.3at)rf)unberts unter ben

Sd)töei3ern unb ben £anbsfned)ten. Die £anbsfned)te^) fod)ten nid)t nur auf

bem Sd)lad)tfelbe mit il)ren (Begnern, ben fd)tDei3erifd)en Reisläufern unb fran=

3Öfifd)enHoanturiers, mand^en t)arten Strauß, fie teilten aud) inSpottliebernl^iebe

aus, bie nid)t unertoibert blieben. Unb töie tonnten biefe tüetterfeften Jjaubegen

fingen! DorneI)mIid) fangen fie „töeit unb breit ben (Eibgenoffen 3U leibe", benn

biefe toaren il)re ITlitbetDerber unb faft immer it)re (Begner. „Bruber Dcit" nannten

fid) bie £anbs!ned)te. Dielleid)t toar il)nen biefer Hame urfprünglid) als Spi^=

name anget)ängt, fie füt)rten if)n jebod) fpäter mit Stol3. Sie t)abcn in Spott»

liebern ben unbequemen Sd)tüei3crn ebenfo fd)arf unb I)anbfeft 3ugefe^t, als in

ben Sd)Iad)ten. 3n ber bamals beliebten Hrt, bie an Kraftroorten IDol)IgefalIcn

fanb, rieben fid) ber Sd)tDei3er Reisläufer unb ber faiferlid)e£anbsfned)t. £e^terer

brol)te, er roerbe bem (Etter ^eini, „Bruber J^eini" betitelt, über bas Ku!)maul

I)auen. (Etlid)e fprad)en, fie I)ätten üor 3at)ren einen toten Sd)a)ei3er mel)r ge=

fürd)tet benn je^t 3el)n lebenbe. Sie I)ätten nad)gcrabe aud) !riegen gelernt unb

1) Suetontus, Divus Julius, 5. Seil, 5erienfci)riften , II, 149.

2) £)Crobian, lib. VII., „ra wois^nxc; (xvTotg yviivccßia, xoqol Kai oxm^iiiara

3) (Englänber unb Sdjotten befämpften fid) im Mittelalter nid)t nur erbittert mit

ben tDaffcn, fonbern aud] mit Spottliebern. flis dbuarb 1. oon €nglanb 1297 Berroid

belagerte, mad)ten bie Sd)otten einen Spottoers auf if)n, mußten es fid) aber gefallen

laffen, nad) ber (Einnal)me biefer S^fte oon ben (Englänbcrn ebenfalls in einem Reime

üerl)öf)nt 3U tocrben. (?El)omas IDrigt)t, Essays on literature, 11,261.)

4) £iIiencron, E)iftorifd)e üolfslieber, 1, 10.

5) Rubolf f)ilbebranb, ITtaterialicn , I, 58. £eibcr finb Diele £anbsfncd)ts=

lieber oerfdjollen, barunter aud) basjenige, bem Htanucls (Erroiberung galt.
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toollten im $c^tDei3erIan6e berma^cn brennen unb räu(i)ern, ba^ unfer f^errgott,

auf öem Regenbogen fi^enb, bie^üfee oor J}i^e an fid)3tel)cn muffe unb St. Peter

bie Ijimmelstüre nidjt mefjr auftun bürfe. Der fd)tDei3erifd)e Dolfsreim aber r)er=

I)ö^nte biefe DroI)ungen bcr (Begner in jener f)at)nebüd)enen Art, bie bamals fo gern

beladjt tourbe.^) löie bie Sdjroeiser bie £ieber ber £anbs!ne(i)te mit Spottgefängen

beantroorteten, baoon seugt bes Berner Kriegsmannes ITüIaus ITlanuel £ieb von

ber $d)Iad)t bei Bicocca.-) (Ein £anbs!ncd)t t)otte biefes $cf)armü^el, bas am
27. £lpril 1522 ftattgefunbeu Ijatte, als einen Sieg feiner 5al)ne gepriefen^) unb

bie Sd^toetser, u)eld)e an biefem Sage meljrere Haufenb IKann beim Sturm auf

bie üerfdjansungen ber £anbs!ned)te einbüßten, als Sölbner bes fransöfifcfjen

Königs „Kronenfreffer" gefd)oIten. Das tüurmte IKanuel. €r Ijatte als Rügen»

3euge bem Sturm von Bicocca beigetooljnt unb gab feiner IDut unb bem Sd)mer3

über ben fd)rDei3erifd)en Derluft 3ugleid) in feinem £iebe träftigen Husbrutf : „IDenn

bn Dom Siege fingft, Küri üelti^), fo lügft bu fo toeit bir's ITtauI ift unb rüljmft

bu bid) beiner eigenen Sdjanbe, benn ii)r t)abt feig im (Braben gel)0(ft unb ben

flnfturm ber Sd)toei3er aus bem I)inter!)alt befd)offen. ITtit IDeljr unb tjonb

iijnen entgegen3utreten toart if)r „buftlofen (EIIenbsI)üte", bie i^r ni^t roadere

Kriegsleute, fonbern „$d)ärmüfen3ud)t" feib, 3U feige, töie Säue im ITIift hattet

i^r curf) eingetDÜIjIt, toäljrenb bie Sd)tDei3er im freien 5elbe ftanben. 3br oollen

Brüber roollt alle tDelt mit po(i)en, Sd)U3Ören unb piärren erfd)Iagen unb brüdtet

eud) 3age, too es galt, eure gefätjrbeten Steunbe bei IToDara 3U retten. Stellt

cu^ bod) einmal o^ne Derfdjansung im offenen 5elb 3um e^rlid)en ^an^l tlTit

bem (Befd)ü^ tjabt il)r mancijen fd)a)ei3er Ejelben niebergefdjoffen, bann nad) grober

Sölpel Hrt bie toten Körper burd)ftod)en. Sraun, fjätten biefe unoer3agten Kämpfer
nod) £eben in fid) geljabt, mit naffen £umpen !)ättc jeber Don if)nen euer 3el)n

in bie 5Iud)t gejagt. IDir toerben's eud) gebenfen, ba^ iljr Derrounbete erftadjt,

toartet nur (beif lieber (Befell!) mit berfelbigen (Elle roerben toir einft eu(^ meffen!

Itun ifts genug, bu £iebleinbi(^ter", fdjiie&t IHanuel:

td) fdjtö öir ein öred uf ö' nafcn

unb öri in Kncbelbnrt!

Diefer berbe Sd)Iu^ bes raul)en unb ungef)obeIten Kriegsliebes entfpridjt ber üor»

liebe für grobförnigeni^umor, bie bem 16.3cit)rl)unbert eigen roar.^) 3cfIo^tger,

1) Bacd)toI6, (Befd)t(i)tc öcr öcutfcf)en Oteratur in öcr $d)tDci3, 246.

2) nülaus IHanuel, I)gg. oon Bacdjtolö, S. CXXVI
ff., 21 ff.

3) Dicfes £an6sfnc(i)tslieö ift Derfd)oIIen. £iIicncron, I^iftortfdjc Dolfs»

lieber, 111,403. 4) Spi^natne ber £anbsfncd]te.

5) Hn (5robI)eit ftetjt bem Sdjroetserbidjter ITlanuel jener 5ran3ofc nidjt nad),

öer 1514 ein £ieb gegen bie £anbslned)tc bid)tetc, bas ben Kef)rreim ^at:

Fuyez-vous-en, ords vilains Lansquenets! (Er fd)impft bie £anbs!nedite tüdjtig

ous, nennt fte ords, puans, paillards, gloutons, ocrgleidjt fic mit Sdjroeinen, ba
fie alle mit böfen Kranff}cttcn beF)aftet feien (de Naples portez les gros boutons),

labclt ttjrcn großen Dnrft. „Sic tranfen jebcr 20 tEöpfe Bier unb unfercn tDein in
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befto bcffer! galt bamals als (Brunbfa^, unb fo mag bcnn gcrabe bicfer $d)Iu§

nid)t tDcntg belad)t roorbcn fein unb bie £anbs!ncd)te geärgert fjaben. Dafür

[prid)t bie (Erroibcrung, bie ein £anbs!ncd)t fpätcr bicfem $d)Iuffe suteil merben

lie^, inbem er in einem £icb auf bie Sd)Iad)t bei paoia, ben glänsenbcn Sieg ber

£anbsfned)te, ITTanuel alfo abtrumpfte:

Sci)tDct3er, öu fd)cift mir ein Drcd auf 6' nas

unö fünfßcljn in Knebelbartc

id| mein, tüir I)aben 6id} bar besalt

311 paüi im tiergartcn! ^)

3n ber tiat Ijaben bie £anbsfned|te im blutigen Ringen bei paoia ben $d)U)ci3ern

bie ertDÜnfd)te (Belegenljeit, IKann gegen ITtann 3U fedjten, gegeben unb fie grünb»

lid) gefd)Iagen. 3m (Eiergarten bei paoia ging ber $d}U)ei3erföIbner Kriegsrutjm

3U (Brabe.

Hud) fonft fang unb fpielte man bem 5cinbe 3um tlru^ manc^ beutfd)es Spott«

lieb in jenen Kriegsläuften.-) HIs £anbgraf IDilljelm oon Jjeffen 1504 uner»

Djartet oor t)eibelbcrg, roofelbft ber Pfal3graf, fein 5cinb, toeilte, erfdjicn, Iie&

er etli(i)e 5alfeitetlein (Kanonen) fräftig in bas Sd)Io^ feuern unb aisbann 3um

Spott feine (Trompeter bem (Begner bas£ieblein Ijinüberblafen: „IDenn bid| ber

$pa| geärgert I)at" . Bei ber Befdjie^ung oon IDoIfenbüttel burd) bie tjcffen, 1542,

fang ber (Türmer auf bm Sinnen eines Stabtturmes ein Spottlieb auf bie ijeffen,

bie bin (Turm best)alb unter 5euer nafjmen unb 3ufammenfd)offen.^) $oI(f)e$d)aIfs=

ftreid)e famen öfter oor.^) flis bie aufrüt)rerifd)en Bauern 1525 ab3ogen, na^»

bem fie oergeblid) bas lDür3burger Sdjlo^, bie $e\te lUaricnberg belagert unb

Strömen", ruft er jum Sd)Iuffc aus. (Cerouj öe £inct}, Recueil de chanls hisfo-

riques fran9ais, 11,48.)

1) £iIiencron, Ijiftorifd)et)oIfsIieöcr, ITr. 372. (Boeöcf e«tEittmann, £ieöcr«

bud) aus öem 16. 3a^ri)unöert, 288.

2) Ruöolf I7ilöebran6, IHaterialien, I, 58ff. 3) £)effenlanö, 1,29.

4) mitunter roirfen urfprünglid) ernft gemeinte £ie6er je nad) öcr £agc fatirifctj

unb rocröen fo 3U Spottlieöern. So erflang bas £icb oom 3uöas bem Derräter bei

(Einfütjrung ber Reformation 3U Bern 3um flbfd)ieb auf ber ®rgcl bes Hlünfters

ftatt bes 3ur IHeffc gctjörigen IHagnificat. Darauf tourbc bie (Drgel abgebrod)en

unb bie Bilber im lUünfter entfernt unb Derbrannt. (Riflaus IHanuel, l}gg. dou

Bae(f)toIb, XXXV.) (Ein fatf)oIifd)es Spottlieb auf bie 3ur Reformation übergetrc»

tenen Sdjtoabcn (aus einer fianbfcfjrift bes 16. 3a^r^iinöerts bei Bart fd), Beiträge

3ur (Iluellenfunbc , 308) gef)t im tlon bes 3ubas. Kein £icb ift im 16. 3af)rl)unbert

fo oft erllungen in (Ernft unb S(f)er3 als ber „3ubas", roirfte bod) bei Spottliebern

nad) biefer IDeifc 3ugleid) ber fatirifdi = berbe Beigcfd)mad bes £iebes auf ben Der»

räter bes t^crrn Derfd)ärfenb mit (Bö^me, altbeutfd)es £ieberbud) 646. £ilien =

cron, Dcutfdjes £eben,LIV. £iIiencron, J}iftorifd)e üolfsliebcr, IV, 568, 575.)

Das 3uöaslieb rourbc nod} im Dreifeigjäljrigen Kriege auf ben IDinterfönig parobiert.

(Ditfurtl), üolfsliebcr bes Drcifeigiäf)rigcn Krieges, 18). llod) 1837 entftanb ein

Spottlieb, bas bem 3uöaslicb genau nadjgebilbet tcar: Sal)r, Das bcutfdje Dolfs»

lieb, 11,51,
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berannt Ijotten , 5a blies ber (Türmer auf bem mittleren lEurme i!)nen bas „ge-

mein" £ieblcin na6): „Ejat bid) ber $d)impf gereuen, [o 5eug bu toieber Ijeim".

So tjatten bie Bauern 3um Sdjaben aud) nod) bm Spott. (5Ieid)3citig blies ein

jcoeiter Q^ürmer btn tDürsburgern, bie es mit ben Bauern geljalten Ijatten, bas

£icb oom armen 3ubas: „o 3ubas, armer 3ubas, roas Ijaft bu getan?", offen«

bar follte iljnen bamit I)öl)nif(^ funbgetan roerben, toeldje Strafe itjrer toarte.

mitunter blieben fi(^ bie fedjtenben Parteien mit Spottliebern nidjts fdjulbig,

unb ber lErompeter bes (Begners blies fofort als Hnttoort ein (Begenlieb. So ging's

bem Ritter üon (Brumbad), als er 1563 bas Sd)Io^ IDürsburg einnctjmen roollte.

(Er fd)idte einen Srompeter auf bie Brüde unb lie^ gegen bas Sdjiofe I)in bas

alte „Buljlerlieblein" blafen:

3ft mir ein fcins brauns lltctjblein

(Befallen in meinen Sinn,

3(i) fjoff t^ roolt I)eunt bei itjr fein.

üod) ber gegnerifdje (Trompeter erroiberte fdjiagfcrtig, inbem er als Hnttoort

folgenbcs £ieb Ijinüberblies:

E^at mid) glei(f) bas f)ün6Iein gcbiffen,

So I)ats micf) öodj nid)t gar jerriffcn,

(Es l)at mid} laffen leben.

So trieb bie alte Seit iljren poefieoollen Sdjers! Hm meiftcn forberte btn Spott

ber Solbaten bas bilettantifdje Solbatenfpielen Ijeraus, bas fid), obroot)! burd)

unb burd) unmilitärifd), in ber eingebilbeten Rolle bes Kriegers gefällt. Huf bie

inili3, Bürgerroctjr, tanbfturm unb ät)nlid)e (Bebilbe, bie in friegerifdjen Seiten

emporfd)ic^en, l^at ber Berufsfolbat ftets mit einem Spotte tjerabgeblidt, ber

aus IHitleib unb Deradjtung gemifd)t toar.

(Eine föftlidje probe foldjen Solbatenfpottes ift bas um 1562 entftanbenc

fran3Öfifd)e „£ieb com £anbfturmmann".^) IKan fieljt biefen Biebermann

Dor fid), roie er, im Begriff in bm Krieg 3U 3iet)en, I)ausDäterIid) fein (Teftament

mad)t unb feine $rau nebft btn Ejaus fd)Iüffein an ben Pfaffen 3ur Hufbea)al)rung

abliefert. Spaßig ift bie Befi^reibung feiner militärifd)en Husrüftung , bie teils

unbraud)bar, teils gerabe3u abgeriffen unb lumpig ift. So tommt er auf bürrcm

Klepper bal)ergaropp{ert, budlig unb frumm, bas 3errbilb eines Solbaten. Seine

i)elbentaten finb benn aud) banad), fie befd)rän{en fid) auf eine 3ed)e im IDirts=

I)aus, bann 3iel)t er toieber I)eim, toeil er ban IDeg nid)t finben fönne unb es

aufeerbem 3U talt fei! — Diefes (Erseugnis I)eiterer Solbatenlaune ift ein über»

mutiges Spottlieb, in bem jebe Stropi)e mit epifd)er tDürbe anl)ebt unb mit einem

Kel)röers fd)Iie^t. IDie oft mag biefes £ieb I)eIIauf aus ber Sd)en!e, too 3ed)enbe

Krieger fa|en, erüungen fein, unb fd)allenbes (Beläd)ter folgte regelmäßig bem

1) „Chanson dufranc archer", bei Kaftncr, Les chants de l'armee fran9aise,

33, unö £crouj öe £tnci:), Chants histor. francais, II, 272ff. Über öic franc

archers: Sd)cffler, Sransöfifdje t)ol!sötd)tung, il', 71, fl.
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ausgelaffenen Sänge. Diefer Bürgenx)el)rmann roar aber aud) ein 3U brolligcr

Kerl: er oerbiente befannter 3U roerben, benn er ift bas Hrbilb aller !omifd)en

Figuren, bie naä) Hrt bes alten £anbfturms immer langfam ooran 3U $elbt

3iel)en, fein £ieb ift bas ältefte bcr Spottlieber, bie bem (Degenfa^ von Berufs-

folbat unb Polfstoef^r fatirifd)en Husbrud üerleifjen. Heben foldjen Bürgergarbe=

figuren finb aud) bie Sierbengel unb (Beden alle3eit b^n rautjen Solbaten ein

(Breuel geroefen. (Ein |ran3Öfifd)es Solbatenlieb bes 1 5. 3at)i^l)unberts oerljöljnt

biefe Sorte unb ftellt fic mit bci^enbem Spott an bcn Pranger.^)

nid)t minber fd)arf gcl)t ein beutfd)es Spottlieb mit ber £uyusmobe ber

£anbs!ned)te ins (I)erid)t.^) Der üerfaffer biefer Satire gibt eine berbe Sdjilbe«

rung oon ber £anbs!ned)tstrad)t feiner Seit:

Sie laffen I)ofcu nia(f)en tDoI eines falbslopfs grofe,

mit einem überßug, farteden örunber fdjtoeben

öer Ijengt bis auf bie fnod)en, feiöen on alle mafe,

baxan Ijan fic nidjt genug. fein gelt toirb ba gefparet

(Ein la^ ntu^ fein barncbcn unb folt man betteln gan.

IDie bie Teufel gingen fie cinfjer in foId)er Büberei unb Hffenfpiel, bas fei bie

größte Sdjanbe, bie je aufgefommen, eifert untoirfd) berDid)ter, felbft ein alter

Kriegsmann, ber toie ein £eu in beutfdjen unb rDeIfd)en £anben geftritten, er

ftellt bzn 3erl)adten Kleibern bcr BXobegeden bie einfad)e Kleibung ber früljeren

£anbsfned|te gegenüber unb maljnt bie Surften, fold) teuflifd) tDefen ab3uftellen.

3n biefem £iebe eines U)ol)lmeinenben ift me^r (Balle als fröl)lid)er Spott.

Das le^te ed)t t)olfsmä^ige Spottlieb, bas aus Solbatenmunb erfd)ollen, roar

bas Kutf(^!elieb Dom3al)re 1870, in (Eon unb Raffung ein ed)ter Spro^^) ber

alten, berben fricgerifdjen Spottgefänge; toie biefe ungefd)lad)t in ber Komif,

roenig tDäl)lerifd) in ber Satire, aber fur3 unb padenb, bas einfadje Solbaten=

gemüt anfpred)enb unb beluftigenb. Sold)e grobförnige 5i^öf)lid)feit fagt bem

Solbaten im Selbe 3U, bas fingt er gern mit lad)enbem IlTunbe. Blut unb £eid)en

fiel)t er täglid), baoon 3U fingen ift nid)t feine Sadje. Hber roas il)n 3um £ad)en

rei3t, bas liebt er, benn er tnill luftig fein, folange iljm nod) bas Zebm vo'mtt,

unb fei es aud) auf Koften bes $einbes. Ulan I)at 3U ermeifen gefud)t, ba^ ge»

roiffe lOenbungen bes Kutfd)!eliebes älter feien als ber Deutfd)»5i^a"3Öfifd)e Krieg;

bas ift fet)r glaublid), benn Kutfd)fes Spott ift uralter Kriegerfpott; man

l)at it)m bie (El)re angetan, il)n in alle möglichen Sprad)en 3U überfe^en, —
gan3 unnötig, benn ber Kriegerfpott ift allen Döl!ern eigen, febesDolf beluftigt

fid) im Kriege auf Koften feiner (Begner.

1) Chansons du XV siecle, pp. ©ajton Paris, 130.

2) Ut)Ianb, Dolfslieber, Hr. 192.

3) öereinscit mürben im öeutfd) =fran3Öfifd)cn Selbsugc aud) anbete Spottlieb.cr

gcbid)tet, fo erroäf)nt Hebe ((Erlebnijfc eines babifd^en Selbartillcriften 92) ein Spott»

lieb auf (Baribolbi, bas ein babifd)er Hrtillerift nerfafete.
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ITtit 6cm £ieb bes 5üfiliers Kut[d)fe ^) fd)Iie^en roir bie Ret!)e ber SoIbaten=

fpottlieber ab. (Et tft ber le^te einer langen Reitje, bie von bcn I)omerifd)en unb

altgermanifdjen Reden bis Ijerab auf unfere (läge füljrt.

Hus ber ^ülle ber Spottlieber fjeben toir roeiter einige befonbers beseidjnenbe

Arten I)eraus,unb3U)ar: ben Spott auf p f af f enunbSdjreib er, auf bejtimmt c

(Becoerbe unb bie Satiren auf menfd]Iid)e Sdjtoädjen unb (Bebredjen.

Spottlicber auf lüfterne, buljlerifdje ober fonftige nidjtsnu^ige Pfaffen finb

bereits im IKittelalter oielfad) gefungen toorben, es i[t bestjalboerfeljrt, fiemit

religiöfen Beroegungen in Derbinbung 3U bringen. 3t)r Stoed toar berfclbe, ber

alle Spottliebcr besüolfes fdjafft: es follten fd)Ied)te Dertreter einer guten unb

geredjten Sadie gegeißelt unb unmöglid) gemad)t toerben. Diefe Pfaffenfpott=

lieber galten besf^alb nur einseinen per[önlid)!eiten unb Husroüdjfen. Das ältefte

Spottlieb biefer Hrt, bas ertjaltcn ift, cntftammt einem £ieberbud| bes 15.3al)r=

tjunberts, bas einft bem tDoIflein Don £od|amer geljörte.^) Da^ foldje Spott=

gefänge^) feine antireligiöfe tEenbens liah^n, betoeift bie (Eatfadje , ba^ fie gerabe

in ftreng fatf)oIifd)en £änbern am Ijäufigften 3U finben finb , toätjrenb proteftan*

tifd)e£änber biefeHrt üon Spottliebcrn feit 3aI?i^I)unberten !aum mcljr lennen.^)

Die Sd) reib er roaren als Btänner bes grünen Qüfdjes an fid) fd)on bem

praftifd)en beutfd)en DoI!e unertr)ünfd)t, als (Träger eines Dielfd|reibenben (römi*

fd)en) 5rembred)ts mußten fie boppelt oertjafet roerbcn. Da3u fam it^re Über»

Ijebung unb £ieberlid)feit. RTand) toinbiger 5ant oon ber 5cber, toie jener I^einrice

Kunrab, b^n feine (Beliebte im Korbe Ijängen lie^, forberte 3um Spotte gerabesu

Ijeraus. So üang's unb fang's benn balb bem fd)eel angefeljcnen ^cbcroolt 3um

^oljne. Spottoerfe auf licberlidje Abenteuer ber „ftolsen" Sdjreiber roaren im

Hnfang bes 16.3at)rl)unberts im Sdjtoange^), unb nod) 1669 finb fie beliebt

unb gern gefungen.^) Das Ijerausforbernbe Huftreten ber Sd)rciber mad)ie fie

1) Das Kutfdjfclieb unö feine Ejerfunft I)at Prof. 3- Bolte in öer 3ettfd)rift

für öeutfdje DolfsIunöcXV, 173ff. eingetjcnb unterfud)t. Die tDetfc öes Kutfd)felie5es

foll nod) tDäI)renb öes ä)ineftfd)en 5el63ugs oon öeutfdjen Gruppen gefungen tooröen fein.

2) 3af)rbüd)er für mufifalifdje rDiffenfd)aft, f)gg. oon dfirijfanber, II, 154, 174 ff.

3) t)er3et(f)ms bei Böf)mc, flitöcutfdjcs Cieöerbud), Ilr. 476.

4) 3um Beroeifc bafür fül)re \d] an, ba^ in ber Bretagne (Cu3el et le Bra3,
Soniou, 11,144) unb in Spanien (Cafuentc i]fllcäntara, Cancionero, II, 384 bis

386; I^crrigs flrd)tD, XXIV,171, fl.) foId)e Spottliebcr fel)r geläufig finb. Dasfran3ö =

fifdicDoIfsIieb beljonbclt ben Pfaffenfpott inDu^enben Don alten unb neuen lüeifen

immer roieber, unb 3roar in ftar! gepfefferten flusbrüden (Chansons du XV siecle,

pp. (D. Paris, 69; (It)ampfleuri}, Chants pop., 58; Blabe, Poes. pop. de la Gas-

cogne, II, 258; Sinf, bas IDeib im fran3Öfif(f)en üolfslicbe 29.30). 3n neueren
öeutfd)en, in ffanbinaoifdjen ober engIifd)»fd}ottifd)en üolfsliebern feljlt ber Pfaffen»

fpott faft gan3.

5) Uljlanö, üolfslieber, Hr. 289.

6) Cieb aus einer £}anbfd)rift oom 3a^i^e 1669, angeführt HIcmannia, !)gg.

oon Birlinger, III, 171.
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allgemein unbeliebt unö lädjerlid^ 3n einem £ieb Don 1 544^) fpridjt ein fjeirats«

luftiges ITIäbd|en fpottenb über feinen freier, ben $(f)reiber:

Itäm id) öenn ein fd)rciber 3U einem manne

fo l)teö man mid) frau fdireiberin

unö eine „öintenjettertn",

toär mir eine fd)anöc

fein er im lanbe.

(Ein poInifd)es üolfslieb ber ®berfd)Iefier ^) fpottet:

Kam 3U mir ein $d)retberlein

Kam aus ber Kanslei,

tErug bm Ejut fo ftolß, fo fein

flis ob er Kaifcr fei.

(Ein tfd)ed)ifd)es Bauernmäbdjen^) oerljöfjnt b^n toerbenben Sdjreiber:

(Dft erfdjien, erfdjien bei uns (Tintenfaß unö 5«öer mit

Dort Dom Amt öer Sd)reiber, Bciöen ^änöen trug er:

Saf) gan3 ftu^ermöfeig aus (Db id) itjn nid)t in mein f^erj

IDie ein £)er3ensräuber. Sd)reiben roollte, frug er.

Den Sdjreibern fd)eint oud) bas fpanifdje Dolf nidjt fonberlid) ^olb 3U fein;

ein £iebd)en fpottet über bie KIeiberprad|t, bie fic il)ren IDeibern gönnen, unb

meint: bie (Teufel tansen, roenn ein Sd)reiber ftirbt/)

Das £eben unb bie Befonberljeit ber (Beioerbe, bie früljer im Zeitalter ber

KIeinmeiftereiu)eitme!)rt)erDortrat, Ijat mand)en Spottoers Ijerüorgerufcn. Die

t»erfd)iebenen Berufe liebten es, fid) aneinanber 3u reiben. Stoar ift im toefcnt»

Iid)en fein (Bewerbe von Spott gan3 frei geblieben, bod) t)at fid) bie Spottfud)t

I)auptfäd)Iid) auf eine Hn3at)I Berufe befdjränft, bie ot)ne!)in fd)on Don ber über«

lieferten üolfsauffaffung burd) $prid)U)örter ober fprid)tDÖrtIid)eRebensartcn als

minberroertig getenn3eid)net roaren. (Db bas mit Red)t ober Unred)t gefd)at), fei

batjingeftellt. U)ir muffen bie Q;atfad)e Der3eid)nen, ba^ bie am meiften oerfpot*

teten (Beroerbe bie ber Sd)neiber, lltüller unb lOeber finb. flu fie fd)Ueöt

fid) je nad) Ttotion unb Doüsauffaffung nod) eine fln3al)I (Beroerbe an, bie aber

glimpflid)er baoonfommen. Dem Spotte 3iemlid) ent3ogen finb bie Berufe bes

Pfluges unb besSd)tDertes, bie betben urfprünglid)en unb toeItgefd)id)tIid)

bebeutenben Stäube ber TlXenfdjIjeit.

$ür bie Sd)neiber l)at bas Dolfslieb meift f)eiteren Spott ^) übrig : ber Sd)nciber

ift bas Urbilb bes f)ageren, bünnen IKännd)ens, oon beffen 5eig^cit übertriebene

1) UI)Ian6, Dolfslieöer, Hr. 264.

2) Roger, Itr. 529. Überfe^ung üon flibert tDei^ (f)anöfd)riftlid|).

3) £} eifert bei D lad), Die d;ed)oflaroen, 205.

4) Cafuente i) fllcäntara, Cancionero, 11,388. „Der hö^a (Deift öer S^öer

getDinntDtel (Belö", fingt ein anöerer fpanifd)cr Pterseiler: Hlartn, Cantos, IV, 332.

5) flllerljanö Sd)neiöer fpott fammeltc (Erf=BöI)mc, £ieöerf)ort, III, 446 ff.

Daju KöI)Ier = nieier, üolfslieöer oon öer ITlofel unö Saar, 1,343. ITXeier, Sd)tüä=

bifd)e üoüslieöcr, 178. 3eitfd)rtft „Das öeutfd)e Dolfslicö", III, 10. mittler,

DoIfsIieöer,lIr. 1530—1537. tDunöerI)orn, I)gg. üon Crecelius unö Birlinger, II, 682.
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(Befd)id)ten er3ä!)It toerben. ScEjon im 1 6. 3a!)rl)unbcrt touröen bie Sd)neibcr in

bcutfdjen SpottUcbcrn oertjö^nt.^) Da^ man fic mit bcm ITIedern bcs Siegen»

hods ärgerte, ift ebenfalls ein alter Ulf, beffen fd)on eine $treitfd|rift bes 1 7.3aI)T.

^unberts gebenft. Der Sd)neiberfpott ift ni6)i auf Deutfd)Ianb befdjränÜ, er get)t

toeiter: Breton en ^), Bosfen^) 3um Beifpiel !ennen ifjn ebenfalls. Kommt ber

Sdjneiber nod) glimpflid) baoon, fo tüirb ber IHüIIer in ber üoüsbidjtung faft

mitfjärte beurteilt. Diele Dolfsliteraturen seigen [)ier übereinftimmenb bie gleidje

Sd)ärfe ber Derbammung: 3n ber nieberlänbifdjen t)oIfsbid)tung roerbcn

ITtüIIer^) unb BtüIIerinnen als leidjtfertig cerlicbt, erftere aud) als biebifd) oer»

fpottet.^) „Der ITtüIIer Iud)ft mit ban flugen umljer unb mit ben Jjänben raubt

er bas roeifee ITtel)!, mit ben Hugen fpäljt er aus, ob i^n jemanb fieljt, inbes

er mit bm V}änben tjinterliftig ftiefjlt, mit Blirfen lugt er aus, ba'Q niemanb

il)n entbede, unb mit ben f^änben rafft er jufammen unb ftedt ben Raub in

biellafd)e", fingt ein Spottlieb ausDerona.^) (Eine jrDeite italienifdjc Spott»

ftroptje lautet: 3d) toar in ber JjöIIe, ba erblidt id) ben flntic^rift, am Barte

I)ielt er einen IKüIIer feft unb 3Üd)tigt i^n 3ur Strafe bafür, ba^ er 3Ut)ieI bes

IKc^Is enttoenbcte.^) DielUüIIer be3i(i)tigt ein bretonif<i|es Doüslieb bes(Be*

1) $(i|aöc,Deutfd)c£)anbtDerfsIicöer, 69. flictnannta, XI, 65(Dru(f oonl597).

2) Cusel, Gwerziou, II, 289. £u3el et Ic Bra3, Soniou, II, 198, 2I9,234ff.

(Ein bretontf(i)csSprid|rDort fagt: aus neun Sdjneiöcrn madit man einen Hlann.

£u3el et Ic Bros, thtnba, I, XXVII.

3) 5i^ancisque IlXidicI, Pays Basque, 391.

4) Der Spott auf öie ITlüUer ift in allen öcutf(f)cn Canöcsteilen oerbrcttet, fic

galten früt)er als eljrlos (Belege bei Bödcl, Dolfslieber, XXVI) unb gelten nod) je^t

im öolfslicb als Betrüger; fo fingt man in ber Steicrmarf:

Unb 's ts ja foan TTlüIIer,

ber b' Ccut not bctriagt.

(ITTtttcilungcn bcs f|ift. üereins für Steicrmarf, XI, 75. äljnlicfje Dcrfc finb aud} fonft

in Öfterrctd? beJannt: 3cttfd)rtft bes Dcreins f.
öolfsfunbe, XV, 342). (Ein frön»

lifdies öolfslicb (DitfurtF), Sränitfdje Dolfslieber, 11,254) meint:

IDann bie Säd' nur plaubern fönnten,

SI)ät man bie irtüller tool aufljcnfen.

3n btcfem (Eonc gef)t's burd) bie ganse DoIfsbid)tung. IKüIIcr toerben aud) in (Eng-

lanb üerfpottct (Branb, Pop. antiquities ed Hazlitt., 111,343). (Ein nTüIIer — fo

fingt ein englifdjes Spottlieb (Rob. Bell, Ancient poems, 194) — fjatte bret Söfine.

Um 3U tDiffen, tDeld)em er bie lKüf|Ie f)interlaffen foll, prüft er fic auf if)re Sd)Iau»

f|eit; ber jüngftc, ber am beftcn 3U betrügen Dcrftefjt, inirb (Erbe bcs Bcfi^tums. —
Bead)tensn3ert ift ein Cieb (Uf)Ianb, Dolfslieber, Hr. 267), um 1600 gebrudt, in

bem ein „freier UlüIIcr" feinen Beruf gegen bie Dorroürfe oerteibigte unb ben Bauern

bie f^auptfdjulb an ber üblen nad]rebe auf bie „frommen" lllüller beimaß.

5) Kalff, Het lied in de Middeleuwen, 308ff., 411.

6) Rigfji, Saggio di canti Veronesi, 19.

7) Diefer Diersetler ift tDcitoerbrcitet: b'Hncona, Poesia popolare italiana,

264. Scrraro, Canti pop. di Ferrara, 137. nigra, Canti pop. del Piemonte,

582. pergoli, Canti pop. Romagnoli, 181.

Bö (fei, Piqdjologie öcr Dolfsöiditung. 2. flufl. 21
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treibe- unb ntcl)löiebftal)ls
,
sugleid) aud) besUrunfes unb ber £üfternl)eit.^) 3ft

bcr Sd)neibcr bcr toinbige, ber IHüIIcr ber biebifd)e, [o ftellt ber teineroebcr

ben bettelljaften unb babei predigen (ri)pus in ber Dolfsbidjlung bar. Der Spott

auf bic IDeber ift fd)on im beutfd)enX)oI!sIieb bes 1 6. 3at)rl)unberts nad)toeis=

bar.^) Die £einetoeber („$d)iffelf(i)ie|cr"^)) werben im bcutfd)en Dolfsliebe

als arme fjungerleiber ge!enn3eid)net:

Der Ceineroeber nimmt feinen 3ungen an,

Der nid)t oier XDo6)m I)ungern fann;

ein flämifd)es DoHsIieb') fingt bm IDebern 3um Spott:

Komt er een muizetje in hunne schapraa

Von honger moet het sterven,

flu(^ roirb bef)auptet, ba'Q fic fteljlen:

Die IDeber finö aud) foI(i)e (Befellen,

Sinö geu)oI|nt, bas (Barn 3U ftel)lcn,

fd)mäl)t ein Spottlieb ber difler.^) 3n 5t:an!reid) get)t es ben IDebern nid)t

beffer; ein Dolfslieb roirft iljnen cor, ba^ fie jeben Hag ber U)od)e feiern unb

mü^ig geljen.^)

Aber aud] anbere (Betoerbe toerben nid)t cerfd)ont.'') Hbratjama Santa

dlara^), ber fatirifdje prebiger bes 17. 3al)rl)unberts, ertDÖfjnt Spottoerfe auf

5ifd)er, 3immerleute, XTTaurer, 3igeuner, Solbaten, Kutfd)er unb 5ul}rleute. Had)

Art ber DoIfsbi(^tung roirb ber Spott oft nid)t bireft ausgefprodjen, fonbern

l)'£u3el et leBras, Soniou, II, 219, 228. (Ein SpriditDort ber Bretagne lautet:

ITtüIIer mit öem toeifeen ITIauI, mauftlTTel}! unb Korn. (Ebenba 1, XXVII. £u3el, Le-

gendes ehret, de la Basse-Bretagne, 11,300, gebenit eines br et onifdjenSpottoerfes:

Den ITIüüer, ben inel)lbteb,

Soll man am Daumen auff)ängen.

2) (Ein Spottlieb auf bic tDcberfnaben 3u Augsburg unb ifjre (Baftereien gibt

lll)lanb, üolfslieber, Hr. 269, roieber. (EineIDcberstod)ter, bie oben I)inaus roill, ob=

tüol)! il)r Dater am Knappcnflul)! roirlen mufe, ums trodene Brot 3U getoinnen, Der=

fpottet ein 3tDeites £ieb (Uljlanb, Hr. 270). — Die £eineu)ebcr oerteibigten in£iebern

bie (EI)re il)rer 3unft: mittler, Dolfsliebcr, 942,943. €in altes £einetDeberfpottIieb

ftel)t im Denus = ®ärtlein, I)gg. Don IDalbberg, XXIII, 30.

3) inünbel, (Elfäffifdie Dolfslieber, 23.

4) £ootens et 5et]s, Chants pop. flamands, 185.

5) S(i)mi^, Sitten ufro. bes (Eifler Dolfes, 1,153.

6) RoIIanb, Recueil, 1,309.

7) (Ein beutfd)es Spottlieb aus ber €tfel auf IDeber, ITtüIIer, Bäder, IHc^ger,

Sd)ufter, IDagner unb nod) mel)r (Bcmerbe ftel)t bei Sdjmi^, Sitten uftD. bes (Eifler

üolfes, 1,153.

8) So ertDäI)nt er 3. B. folgenben S(i}mäI)Ders (fliemannta, XVII, 121):

Simmerkut unb llTaurer

feijnb red)te £aurer,

et)e fie effen, meffen unb fi(^ beftnncn,

fo ift ber iEag oon t)tnnen.
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einer brüten Perfon in ben ITTunb gelegt. IDeitoerbrcitet unb oiel oariiert ift

ein Spottlieb ^) auf oer[d)iebene (Betoerbe, roobei bie abfällige Beurteilung ber»

[elben einem ^eiratsluftigen ITtäbdjen in ben tUunb gelegt rotrb. fln jebem 5reier

I)at es ettüos ausßufe^en^): ber tOeber ift ein „$d)iffelf(f)ie^er", ber Küfer ein

„5äffelbinber", ber $d)reiber ein „Dintenbupfer",— fürs unb gut, feiner ift it)m

red)t. 3ule^t gefällt {f)m bod) einer, oft ift es ein Bauer ^),
— bod) niad)en fi(^

oicie (Bctoerbe f)ier b^n preis ftreitig. Hllein aud) ber £anbmann !ontmt nid)t un»

gerupft baoon. Dem Bauer toirft bas beutfd)e Dolfslieb^) feinen (Bei3 gegen»

über feinen Arbeitern oor. Der Refrain eines beutfd)en Doltsliebes lautet:

Bauer ift fein (Eöclmann,

Bur is cn Bur,

Sd)elm von ITatur.

(Ein altes Spottlteb^), bas f)anbfd)riftlid) ums 3al)r 1685 erhalten ift '^), cntpit

fd)on ben Ral)men, in rocldjen fpäter 3aI)Ireid)er Spott in Hebern gegoffen tourbe.

3ebe Stroptje btefes eine (Bemeinberatsfi^ung parobterenben £iebes beginnt mit

ber 5rage: „tDas braudjt mo in onferm Dorff?" Darauf folgt bie fatirifd)e

1) 3d)gcbcmtretncn'ÜberbItdüberötct)erf)rcilung:Deutfd)Ianb: (Erf'Böfjtne,

£ie6evI)ort, II, 643 ff. (in allen £an6eslcilen anjulreffcn). Fj o 11 anö : IDeimartfdics3at)r.

bucfj, 1,128. Sfanöinaoten: Steffen, Nord. Folklyrik, 166,167. 5ranfrcid):

©agnon, Chansons, 268. ncugrtedjen: £übfe, DoIfsUeöer, 170. Ru^lanö:
Ruffifd)c Reuue, XII, 262. Serbien: Kalv\, Dolfslieöer ber Serben, II, 36, 37. Spa»

nien: £afucnte i)fllcantara, Cancionero, 11,348. Italien: (Eora33ini, Com-
ponimenti, 232. pitre, Canti pop. Sicil., 11,98. (Eftcn: Heus, (Eftmfd)c DoIfsUeöer,

210. Ungarn: 3eitfd|rift für oergleidjenbe £tteraturgcfd}i(i)tc, It. 5-. 1,252.

2) münöel, (Elfäfftfcfie Dolfslteöcr, 23.

3) 3.B. tmüogtlanöe (Dungcr,Run6äs, 24). Oft läfet fid) aus ötcfer StcIIung-

nal)mc 3u öen Berufen etroas com (Brunödjarafter einer Ration erfennen; fo ift 3. B.

im Dolfslicö öer RIagtjaren öer Bet5or3ugtc ein Solöat (fligncr, Ungar. t)olfs6id)t.,

202), in öent öer Siebenbürger Sad)fen öagegcn ein Bauer (Sdjufter, Siebenb. fäd]f.

Dolfsl, 112, 451), iDcil er öem umroorbencn lTTäöd)en öen (Ei)rentitel Bäuerin Der«

Ietf}t. fllle fonfttgen Berufe, felbft öen in Siebenbürgen F)od}geef)rten öes Pfarrers , tut

es mit öcrben TDi^cDorten ab. RTan erfiel)t an öiefer fluffaffung öes RTäöct)ens öic

ftolse Denfart öes fäd)fifci)en Bauern, öem fein altererbter Bauernftanö über alles get)t.

€benfo öenft öer £itauer, öer Serbe (daloj, DoIfsUeöer, 11,37) unö öer €ftc

(Reus, (Eftnifdje DoIfsUeöer, 210). (Eine Daina (Bartfd), Dainu Balfai I, 56) fingt

Dom Dater, ber feiner ?Eod)tcr Derfd)ieöene Becoerber rorfdjlägt: öen Sd|ufter, öen

Reicf)cn, öen Bojar, fic IcF|nt allc'ab, iljr gefällt crft öer le^tc Sreier, öer Bauer, öenn:

(But (5efd|äft beim flcfersmann.

Der in öer fjanö öen Pflug f)ält.

4) Simrocf, DoIfsUeöer, 454. mittler, DoIfsUeöer, 914.

5) TDeniger oolfsmä^ig fd)eincn mir öie Spottlieöcr 3U fein, bie nad} Reiö»

fjorts Dorbilö f)auptfäd)Urf) roüftc Bauernfcfte mit Ejauerei unö allerl)anö RoI}eit fd]il=

öern. Sie rüfjreit oon Kunftöic[)tern f)er unö öürften toof)I f(f)U)erIicf) com Dolfc ge»

fungen rooröenfein; f)ierl)er gefjört aucf) f^efeIIof)ers (5eöid)t „üonüppigIicf)enöingcn"

(UI}Ianö, DoIfsUeöer, Rr. 249), fotoie öas £ieö non öer Braut oon Beffc.

6) flbgcörudt bei Bolte, Der Bauer im öeutfdjen £ieö, 201.

21*
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HnttDort. Diefer Raljmen: „tDas braucht man auf bcm Bauernborf?" Ijat eine

bequeme l)anbl]abe 3ur Unterbringung einer Sülle mei[t red)t tDol)IfeiIen Spottes

auf bie Bauern gegeben.^) Dielfad) finb foldje Spottlieber auf bie Bauern aus

ben Kreifen ber Stäbter I)erDorgegangen, bie fid) etroas Befferes 3U fein büntten
; fo

entftanb in ben flämif d)en Stäbten bie Spottfigur bes 3an piompaert^), rneldje

ben Bauer 5^Q"öe^^s oerlörpern foll, unb ber manci]erlei Spottlieber galten.^)

Sdjier unenblid) ift bie lange Reit)e !omifd]er (Beftaltcn, bie bas üoltslieb

ber Hationen 3um Harrentanse antreten lä^t, ben ITTeifter Spott mit ber pritfdje

in ber tjanb anfül)rt. (Es gibt fein £after unb feine menfd)Iid)e Sd)U)äd)e , bie

nid)t im Reigen ifjren Dertreter Ijätte. Hm meiften finb bem Dolfsgeiftc bie (5 e i 3 i

=

gen, bie fargen£eute oertja^t, bie auf ben (Belbfäden fi^cn unb nicmanb etroas

gönnen. 3I)nen loirb im Dolfsliebe tüd)tig mitgefpielt, fdjroer rcterbcn fie an if)rer

Ijauseljre geftraft*) unb obenbrein mit {}eiaf)o ! ausgeladjt (beutfd)es Dolfslieb

bes 16. 3fl^i^^iinberts). Aber aud) bas Betteloolf röirb ocrljötjnt, bas fi(^ mit

5ntterftaat fjerauspu^t unb tnunber toas fein toill, ujöfjrenb bod) jeber toei^,

ba^ es nid)ts fjat. Diefes prunfen armer £eute mit erbid)tetem Reidjtum f)at bie

Spottluft I)äufig erregt. DieRubrif ber mit ä^enber Satire bef)anbdten Bettel»

I)0(^3eiten ift fetjr reid}.'^) Die Satire auf foldje BetteIf)od)3eiten roarb tt)oI)I

aud) mitunter in bas (Betoanb ber tlierfabel gefleibet.^) Aller f)od)mut, befonbers

aber bie Überf)ebung über ben a n g e b r e n e n S t a n b ift ber Dolfsbid)tung Dcr=

I)a^t. Bei^enber Spott ergießt fid) besf)alb über foId)e tEröpfe, bie if)rem Dünfel

3um ®pfer fallen. RTäbd)en, bie über it)ren Stanb f)inausftrebcn unb babei grünb=

lid) genasfül)rt mcrben, roerben of)ne (Bnabe Derf)öf)nt, fo bes Sd)rDaben tlöd)ter=

lein im beutfd)en Dolfsliebe.') Unbarml)er3ig oerfpottet ber gefunbc Bauern«

finn jeben, ber über feinen Stanb I)inaus tDÜI, unb fei es aud) nur ein einfad)er

Bauernfned)t mie t^ennefe Kned)t'), bem es beim Pflug nid)t mcl)r bef)agte,

1) Oteratur ebcnöa S. 203.

2) piompert erfd)eint üereinselt aud) am Itieöerrl)cin: 3urmüI)Icn, Hieber'

rl)einifd)e Dolfslieöer, 62. 3) (Touffemafer, Chants pop. des Flamands, 373.

4) UI)Ianö, üolfslteöer, Hr. 285. Das Cicb roarb tDofjrfdjeinlid) aud) fdjon im

15. 3a{)rl)unbert oiel gefangen.

5) Dcutfd)es üolfslieb: (Erf=BöI)me, Cte6erI)ort, II, 677ff. 3isfa.$d)ottft),

®fterveid)ifd)eDoI!sUeöer, 175. 3e ttf d)rift bes Dereins für Doltsfunbe, 111,228,229.

(Bcfenbinbers SoI)n unb Bürftenbinbers S;od)ter.) 5ran3Öfifd)es Dolfslieb: Pui) =

maigre, Chants pop., 11,67. 5infi Das IDeib im fran3Öftfd)en Dolfsliebe, 65,66.

Dolfslieb ber 5in"en: Kanteletar, überf. üon Paul, 300,306.

6) Unter ben tEtcrf)od)3eiten, bie in ber Dolfsbtd)tung fo oft crfdjeinen, be»

finben fid) ctnselne, bcnen man auf ben erften Blid anfiel)!, ba^ fie 3ur Derulfung

Don armfeligen mcnfd)lid)en f)od)3eiten gefungen toorben finb: ITtitteilungen ber

fdjlefifdjen (Befellfd)aft für Dolfsfunbe, VI, 48.

7) Ul)lanb, Dolfslieber, Hr. 257. £)eibelberger Cieberbanbf d)rtft, l)gg.

DonKopp,56,57. Sufammenftellung äl)nltd|erStoffebciKalff , HetliedindeMiddel-
euwen, 437. 8) f^ennefe Kned)t, f)gg. ü. £joffmann d. Sallersleben. Berlin 1872.
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ber besljalb ein Seefat)rer roerben roollte, bis IDinb unb IDcttcr ifjn toiebcrum

Ijeimtriebcn. DieferSropf, ein Spätling berlTIeicr fjelmbrecfjtnaturen, mu^Diel

3ur (Erijciterung guter ©efellen bei (Belagen beigetragen Ijaben, bznn ein alter

plattbeutfd)er prebiger ersäljlt in feiner !ernigcn Hrt, Dom {}cnne!elicb „bat man
(babei) laä)en un grtjnen mot, bat einem be Buu! roabbelt".^) (Ein nieber-

Iänbtf(^es Doüslieb^) fpottet eines getoiffen I}ansfen, ber fid) 3U [tol3 büntte

ein Bauer ju fein unb um jeben preis ein Kriegsmann 3U tüerben trad)tete, fein

Iöblid)er £ebens3roe(f roar „reiten, roöen, ftidjten brant". J}ans!e mad)t fein

Befi^tum 3U (Belbe unb fleibet fid) als Reiter. Dann getjt er roie ^enne!e 3ur

See, wo Sturm unb 5Iut il)n fo 3er3aufen, ba% er fid) toieber nad) bem Pflug»

fter3 3urüdfel)nt. Den legten Ausläufer biefer Spottlieber auf I)od)müt!ge Bauern»

burfd)en erbliden roir in bem (3um Q!eil bereits in btn Kinbcrgefang überge»

gangenen) Dolfslieb auf „unfern Kned)t (Bruber) ben Deitel (nTeId)er), ber tüill

ein Reiter loer'n".^) Dies Spottlieb wirb fd)on um 1611 ertDäI)nt, fann alfo

fel)r root)I ein 3eitgenoffe bes I^ennefe Kned)t fein. 3n ulfiger IDeife fd)ilbeTt es,

roie ein Bauernburfd) ober Kned)t, ber ein ftol3er Reiter roerben roill, oon feiner

Blutter ausftafficrt unb I}erausgepu^t roirb. Rtit ber (Dfengabel, ber Stuben«

tür, bem Rül)rfübel uftD. roirb er für feinen !riegerifd)en Beruf ausgeftattet. 3m
£aufe ber Seit ift noc^ oiel Spaöl)aftes im Kreife froI)er 3ed)er I)in3ugefungen

roorben. So lebt biefer Spätling aus luftiger Reiter3eit I)eute nod) im ITtunbe

ber Kinber naä) halb oier 3ot)rl)unberten! €ine föftlid)e 3ielfd)cibe bes Spottes

roar bic €rfc^einung ber Sonntagsjäger, ber fd)Ied)ten Sdjü^en unb prat)I*

f)änfe, bie mit it)rem 3ägerlatein fid) al[entt)alben als unfreiroillige J)umoriften

l)erDortaten. Hn il)nen füt)Ite ber üolfsmunb mit Bel)agen fein HTütd)en*), fo

an ben brei Bauern, bie einen Bären fangen toollten, aber jämmerlid) 3ur l)eiligen

ITTaria um J}ilfe fd)rien, als RTeifter pe^ crfd)ien, ober an jenem Himrob, ber

einen Sperling (ober eine Kräl)e) fd)o^, ein tOilb, bas einen l)errlid)en Braten

gab. (Eine gan3e (Bruppc oon Harren unb CErobbeln füf)rt flmor am Seile oor=

über : es finb alle bie, roeldje bie £iebe närrifd) gemad)t t)at : ba ift bie alte3 u n g f er

1) lDunöerl)orn, Ijgg. Don (Erecelius un5 Birlinger, 11,646.

2) DieIIeid)t nur eine Dartante öes Ejennete : U F) I a n 6 , Dolfslicbcr, Hr. 1 71 . f}
f f

«

mann oon 5allersleben, IlteöerlänMfdje Dolfslieöer, Hr. 178, oan Dui)fe, I, 808.

3) erf«BöI)nte, £ie6crI)ort, 111,537. Das öeutfd) cDoIfsIieö (3cttfcf)rift), 11!,

118. VII1,25. 3cttfd)rift6csDereinsfürr)oIfsfunöe,V,288,t)onDitfurtf),5ränfifd)c

Dolfslieöer, 11,291. Sromntanns, ITtunöarten, VI, 134ff. (alter Q:eEt aus Sd)Ieften).

Kopp, Ältere £icöerfammlungen, 88. (Anfang öes 18. 3at)rl)unöerts). Dertoanöt ift

öas l)oUänötfd|e Cieö Don3unfer3an bei Ejoffmann oon 5aIIei^sIeben,HicöerIänötfd)c

Dolfslieöer, Hr. 162.

4) Cteöer auf Sonntagsjäger finöen fid) bctBöI)mc, HItöeutfdjcs Ctcöcrbud), Hr.

460. (16. 3f)ö.) (Erf--Böf)me,£ieöerI)ort, Hr. 142. Kriftenfen, Qamle jyske Folke-

viser, 330. £anöftaö, Norske Folkeviser, 825. RI)efa, Dainos, Hr. 18. Dgl.Seit»

fd|ri|t 6cs Dcreins für Dolfsfunöc, IV, 435.
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mit bem iugcnblid}cn fjerscn unb il)r tDiberpart, bcr alte Jjageftols, ber (Breis,

bcr nod) ein junges tüeib Ijeimfiüjrt, ber fleine ITtann ber großen $xau,

ber I)al)nreilj mit feinem flnijang, bem böfen IDeibe (Ejaiisbraci)c)^), unb

ber Io!etten, lebensluftigen (Eljeplfte. Über alle biefe fomifdjen (Beftalten Ijat

fid) ber Dolfsfpott in unsäfjligen £iebern ergoffen.^) Sd)ier unerfd)öpfUd} ift aud)

bas (Bebiet ber ©rtsnedereien unb $d)ilbbürgergefd)id)ten, ferner ber Spott=

Derfe, bie 3tDifd)en einseinen Po üsftämmen unbDöIfern I)in unb tjer fliegen.

Der Stoff, ber fid) I)ier bem Sorf^er bietet, ift riefengro^, i(^ mufe mir bes!)alb

leiber oerfagen, einseines üorsubringen.

Spottlieber tourben oft red)t bitter üon benen empfunbeu, auf bie fie gemünst

tüoren. (Es mag £doI)I bcr IDaljrljeit entfpred)en, toenn ein beutfdjes Spottlieb

aus bem Beginn bes 16. 3al)rl)unberts oon bem cerfpotteten TtXäbdjen fingt: ^)

Das nicbltn gab ain rubicr örmn
Dar3Ü ein fälbrin protcn,

Da^ man bas lieölin nimmer fung.

Derartige Spottoerfe Hangen bem Betroffenen bei Sag unb Hadjt in bie 0I)ren*), er

toar jule^t frol), toenn er bas (Belfen foId)er läftigen £ieber auf ben (Baffen^) mit

1) Der alte E^austeufel ift oben fdjon burd) einige I)umoriftifd)e StreifUd)ter bc=

Ieud)tet tDorbcn. Doli ausgelaffener Cuftigfeit ift ein cngltfd)es üoIfsUeb (Cfjilb,

Ballads, IX, 108. Bell, Ancient poems, 205) Don öes alten Sarmcrs tDcib aus Suffcf,

bas ber tEeufel auf bem Budel in bie t^öIIe Ijolte. (Er F)atte jebod) menig 5reubc an

bicfer (Ertoerbung, bcnn bie fllte benaljm fid) in ber ^ölle l)öd)ft ungeböröig: fie trat

unb fnufftc bie fleinen tEeufeldien, prügelte anbete mit il^ren fjol3fd)ul)en unb ftie^

fogar ben alten Satan fo P)eftig gegen bie Ulauer, ba^ er befd)Io|, fie toegen il)res

Unfugs toicber fottfd)affen 3U laffen. Der Teufel padt bas alle tDcib abermals auf

ben Rüden unb bringt es I)udepad feinem (El)emann 3urüd mit b^n TDorten:

„3d) toar ein (Ruälgeift mein £eben lang,

Dod) gepeinigt roarb id) 3um erftenmal, als id) (Euer XDeib antraf".

€in f Iämifd]cr (Ef)emann, ber „bebruftc3a"", erljebt I)cr3bred)enbe Klage über feine

„kwade vrouwe" unb feufst am Sd]Iuffe jeber Stropt)e im Keljrreim mit unnad)al)m=

Iid)er Komif:
fld)! ad)! o broeue bag,

flis tf eerftmaal bat fd)epfel 3ag!

(Cootens et $^x]s, Chants pop. flamands, 160.)

2) 3d) Der3id)tebesbalb auf flnfül)rung etn3elncr Cicber. IDoIIle man ben Spott

in ber X)oIfsbid)tung erfd)öpfen, fo toürben Bönbe nidjt ausreidjen.

3) fl!)nUd)e Derfidjerungcn Iel)ren inbcutfd)en unb nieberlänbifd)en Dolfsliebcrn

öfter roieber, 3. B. Kalff, Het lied in de Middeleuwen, 48.

4) Spottlieber toaren meift für ben lHaffengefang eingerid)tet, boüon seugt bie

^äufigfeit bes Refrains im Spottliebe.

5) Singt man bas in ber ftuben nidjt.

So fingt mans auf ber gaffen,

fagl ein beutfd)cs Spottlieb: lU)Ianb, Dolfsliebcr, Rr. 271. Scibft ben I)od)näfigcn

Sd)reibern toaren bie Spotllieber unbequem:

bcr fd)reiber gab ain gülbin brum,

ba^ man bas lieblcin nimmer fung.
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(Selb unb (habe 3ur Ruijc bringen !onntc. Öfters fal) fid) fogar öic ®brig!eit ge*

Sroungen ein3ugreifen unb bas Singen ber Spottlieber mit Strafe 3U bebroljcn.')

(Eines ber älteften öerbotc bicfer Hrt entljält bas Kommunalredjt von duenca

aus toeftgotifdjer Seit.-) nid)t immer liefen fid) bie Hngegriffenen [oldjc Sdjelte

ru!)ig gefallen, oiclfad) räd)ten fie fid) empfinblid). Ums 3cif)r 1363 30g (Braf

(Engelbarbt ^) oon ber ITtar! im üiel]lanbe umljer mit üiel üolf unb oerbrannte

bafelbft 3aI)Ireid)e f)äufer, meil 3U Bremen ein £ieb auf it)n gemadjt lüorben roar.

IDegen bcs Spottliebes oon 3oI)annes im Korb entftanben 1510 unb 1511 3U

5reiberg 3tDifd)en Klerifei unb Bergleuten ein ^anbgemenge unb Aufläufe, toobei

meljrerc Hotfdjlägc Dor!amen.*) HI)nIid)C Dorgänge ereigneten fi(^ in Stoidau,

Hnnaberg, IHei^en unb Qü^emni^. Die Bergleute toaren bie Hufmiegler unb Der«

füffer bes £iebes. Spottlieber roaren in jener [angcsluftigen Seit eine gefürd>

tete tDaffe, tt)eld)e befonbers in erregten Seiten oiel Untjeil anridjten fonnte.

Dem fogenannten „Sd)toaben!rieg" ging ein förmlid|er Oeberfampf Doran,

unb „Don ben £iebern, bie fie in Sdiroaben unb (Elfa^ rocit unb breit ben (Eib*

genoffen 3uteibe fangen, Ijat fid) bann enblid) oiel 3ammer, Krieg, Branb unb

n;otfd)Iag erI)oben", er3ä!)It ein (Eljronift,^) (Empfinblid) räd)te fi(^ (Etjriftian

Don Braunf d) toeig an ben (Eid)sfeibern , bie er befdjulbigte, ein „oerfludjtes

Pafquillenlieb" toiber il)n erbadjt unb gefungen 3U Ijaben. (Er lie^ aus biefem

(Brunbe einige eid)sfelbifd)e Dörfer abbrennen.^)

Sel)r Diel 3ur Derbreitung ber Spottlieber mag aud) berUmftanb beigetragen

I)abcn, ba^ fie beim öffentlidjen ^an^t, wo fi(^ jung unb alt einfanb, gefungen

tDurben. Satirifdje tlansliebcr finb eine uralte Art ber üolfsbidjtung. Auf 3s=

lanb roerben foldje Heber fdjon in früljefter Seit eru)äl)nt^), auf ben 5äröern

unb in Sdjroeben tourben Spottlieber 3um Reitjcn gefungen.") 3n Deut fi^Ianb^)

I)ci^t CS com Sdjreiber int Korb. (Ufjlanö, öolfslieöer, tlr. 288.) (Ein fran3öfifd)es
Spottlteö rüf)mt fid), ba^ man es „an öen otcr (Eden öer Strafen unb auf jeöem

ITIarftpIa^ finge". (RoIIanb, Recueil de chansons pop., 1, 130.)

1) Diefer Kampf öer Betjöröen gegen öen öoüsgefang t)arrt nod) feines (5efd)i(i)t=

fd)reibers. (Einiges TDertooIIe bietet ?EobIer, Sd)tDei3erif(f)e Doifslieöer, I, IV. Die

Sd)tDst3er Be!)öröen roaren eifrig öal)inter I)cr, öie Derfajfer öerartiger „Pra^Iieöer"

aus3ufunöfd)aften.

2) ^elfferid), IDeftgotljen, 341 A. (Es rouröe mit Strafe beöroI)t: qui cantilenam

malam fecerit. 3) Ruöolf I}ilöebranö, IKaterialien, I, 58.

4) Benfeier, (Befd)td)teDon5rcibcrg, I, 585. Da3U UI)I an b, Sd)riften, IV, 253.

5) £iItencron, f^iftorifdie Doifslieöer, U, 367.

6) F)iftor. 3cttfd)rift, XXV, 6.

7) 3eitf(i)rift öes üereins für öolfsfunöe, I, 39.

8) Steffen, Enstrofig nordisk Folklyrik, 166 ff. tEaloj, (rF)arafterifttt, 203.

Böl)me, (Beid)id)tc öes ?ran3es, I, 233.

9) 3m 14. 3a^rl)unöcrt erüangen 3umtEan3e mand)erlci Spottgefänge, öas Staöt-

gefe^ oon Braunfdjroeig fal) fid) öesl)alb t)cranla|t, 3U gebieten: „In reyen unds
in speie scal nement snode wort noch nenerhande rime sprecken de lernende
in sine ere gan". 3eitfd)rift öes üereins für Doltsfunöe, VI, 368.
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finb $d)elmenlieber ßumlTanse im 14. unb 15.3al)rl)unbert gefungcnraorben^),

im 1 6. 3at)rl)unbert finb fogar politifdje Spottlieber 3um Reiljcn erflungen.^)

Der Spott beim tEanse ift bis auf bie neuefte 3eit Ijerab ein £ieblings[paö ber

HIpIer geblieben. Dierseiler aus bem Stegreif 3U fingen pflegten bie Burfd)en

in Hieberöfterreid) beim ?Ian3e. Da foppte ber begünftigte £iebl)aber eines lHäb=

djens feinen Hebenbutjler burd) ein I}öl)nifd)es „(Befehl", toorauf biefer fofort mit

einem £iebd)en anttoortete. So cntfpann bisroeilen fid) auf bem Sansboben ein

längerer Sangesftreit unter rDed)feInbem Beifall ber 3ul)örer.^) Sans ^"^ Spott

finbet man üielfad) oerbunbenaud) in Kärnten unb Steiermarf.roo bie Spott»

lieber ber Burfdjen Ijäufig sum Raufen füljren.^) 3um J)orotan3 ber Bulgaren
erüingen meift £ieber berb Ijumoriftifdjen 3nf)alts.^) Spottlieber 3um Hanse im*

prooifierten bie RTäbdjen ber £etten beim 3ot)annisfefte.^) Bei ben Hegern

finb Spottlieber auf betannte perfonen als Hanslieber im SdjtDange; roäl)renb

bie HIäbd)en in HTurfu! einen Hans auffütjrten, erfanben fie fdjersljafte Ders=

d)en auf einselne antoefenbe perfonen.')

Überall ba, roo fid) ein Polfstum unDerfäIfd)t erl)altcn I)at, befteljt neben

bem(5efe^ nod) bie ungefd)riebene Sitte. Das Dolfsbeipu^tfein leljnt fid) gegen

jebe Derle^ung biefer Sitte auf unb ftraft bie Übertretung mit Spott, ber bm
Übertreter oft fd)ärfer trifft, als bie Strafe ber (Befe^e es r>ermöd)te. flitein»

gerourselt ift bie Sitte Dolfsmä^iger Strafgerid)te in ben HIpenlänbern. So fingen

bie Burfd)en in Hirol oor ben 5enftern berüd)tigter ITTäbd)en Spottoerfe.') Die

gleid)e Dolfsjuftis I)errfd-)te, als „^aberfelbtreiben" beseid)net, lange 3eit in

Bat) er n, roo fie, oielfad) bel)örblid) unterbrüdt, immer roiebcr auflebte unb

au(^ fe^t nod) nid)t erIofd)en ift. (Ein in ^i-'a^^i^eid) ^) eingebürgerter Braud),

btn fd)on geiftlid)e St)noben bes 15.3aI)Tl)unberts oerpönten^"), bas (Il)arir)art

galt I)auptfäd)Iid) ber Derfpottung oon tDitroen, bie eine stDeite(Ef)e eingingen.

Später fanb biefe Art ber Derl)öl)nung, wobei fd)rine mifetönenbe 3nftrumentc

eine tjauptrolle fpielten, aud) auf anbere Deräd)tlid)e üorfommniffe flnroenbung,

S.B.auf (EI)emänner, bie fid) üon il)ren !eifenben, geifernben tDeibern fd)mäl)en

ober gor fd)Iagen liefen. 3n ber ©ascogne^^) fanben nod) in ben 30er3cil)ren

1) 3. B. ein fd)alfl)aftcs £teö auf 6tc Ijübfdjen Hlöödjcn in 5ranfcn, Baijcrn unö

am Rf)ein: Bötjmc, (Defd)id)te bestEanses, II, 6.

2) Ctitencron, f^iftorifdje Dolfslteöer, I, XXVIII. 3eitfd)r{ft bes Deretns für

Doüsfunbe, VI, 368. Die Ditmarfdjcn tjoben fd)on frül)er SpottIteöec auf ifjrc

Seinöc „ben Densen bequemet", (lleocorus (ri)ronif, I)gg. oon Daljlmann, I, 177.)

3) 3tsfa = Sd)ottfi), <I)fterrctd)ifd)e Dolfslieber, Vll.

4) rOaiser, Kultur= unb £ebensbilber aus Kärnten, 140. 3eitfd)rtft „Das beut»

fdie Dolfslicb", VII, 81. 5) Straufe, Bulgarifdie DoIfsbid)tungen, 514.

6) ITterfel, Die£etten. 2. Huf!., 62. 7) ITacIitigal, Saljara unb Subän, 1, 101.

8) (Egg er, Giiroler unb Dorarlberger, 365.

9) (Ebenfo aud) in 3talien unb Spanien: Du ITI^iil, ßtudes, 81, A.

10) Du nteril, Etudes sur quelques points d'archeologie, 80ff.

11) Blabe, Poesies populaires de la Gascogne, II, VI, 288.
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bcs ücrfloffenen 3al)rf)unbcrts foId)c (Et)arit)Qris ftatt, roobei Spottlieber auf

Pantoffeltjelben, bie [i^ von iljrer $xau burd)prügeln liefen, gefungen tourbcn.

3n 5ran3Öfi[d)=£otf)ringen muffen (If)ariDaris früfjer ebenfalls üorgefom»

men fein; in einem Spottliebe auf eine HIte, bie mit 70 3at)ren nod) einen ITIann

freite, toirb beridjtet, ba^ man \i\x mit Kocf)töpfen unb Pfannen eine greulidje

Ka^enmufi! gebrad)t Ijabe.^) 3n (Jnglanb toar es in alter 3eit Sitte, foldjen

(Eljemännern, bie fid) oon it)ren IDeibern fd)Iagen liefen, eine Ka^enmufi! 3U

bringen, öor fursem roaren Überrefte biefes Braud)es nod) unter ben Kinbern

in I}orfff)ire lebenbig.^)

flud) 3u $aftna(^t erüang mand)es Spottlieb. Hm Hfdjermittcood) 1522
tourbe 3U Bern ber römifd)e Hbla^ mit bem Bonenlieb burd) alle (Baffen ge=

tragen unb oerfpottet. (Es l^anbelt fid) offenbar Ijier um ein £icb, bas oon I)ef=

tiger fatirifdjer Hrt toar unb oermutlid) b^n Kel)rDers: „TTu gang mir us ben

bonen!" Ijatte.^) (Es foll uralt unb Sd)rDei3er Urfprungs getoefen fein, ift uns

leiber nid)t überliefert roorben. Spätere erljaltene „Bonenlicber" finb fjarmlos

luftige (Befänge, bie ber lUitte bes 16. 3a^)rt)unberts (1537) anget)ören unb

tDoIjI am Dreüönigstage bei bem com Bonenfönig gegebenen Htatjle gefungen

tDurben."*) Huf biefe unfdjulbigen £ieber fann fid) bie fprid)tDÖrtIid)e Rebens=

art: es ift (geljt) mir übers Bonenlieb (gleid): bas ift bod) 3U toll!) nidjt be=

3iel)en. Das „Bonenlieb" mu^ fe!)r oiel gefungen unb aud) nad)gea!)mt roorben

fein, benn nod) 1668 fpürte bie Regierung oon Sd)affl)aufen bem Derfaffer eines

„Bonenliebes" na(^, tDeId)es Don ben i^allauer Bauern gegen fie gefungen rourbc.

„Bonenlieb" roar alfo tooI)I ein tt)pif(^er Husbrud für ein ausgelaffenes $a\U

nad)tsfpottIicb.^)

1) Puijmaigrc, Chants pop. rec. dans le pays Messin, II, 48.

2) Branö, Pop. antiquities of Great-Britain, II, 128ff.

3) ITiflaus ITtanuel, Ijgg. oon Baedjtolö, CXL. Bacd)toIÖ, (5ef(i)id)tc öer

öcutfd)en £itcratur in öer S<f)rDei3, 420.

4) (5ocöefe = Q:tttman, £tcöcrbuc!), 128, 130.

5) 5ür öicfc fluffaffung fprid)t öer Umftanö, öafe öie Boljnc als 5aftenfpcife

genoffen rouröe. (Ufjlanö, Sdjrtften, IV, 152.)
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H(i)t3el)riter Hb|d)mtt

(Be[d)id)te un6 DoIfe$öid|tung

Demöoüe mangcltbcr gefd)id)tIid)eSinn^), es Derftel)t md)t bie(Bröf5e

unb (Eragroeitc gefd)id)tlid)er Vorgänge, bie Bcbeutung gefd)td)tlid)er Perfön«

Iid)feiten 3U toürbigen, unb besfialb gibt es aud) !eine oolfsmä^igc unoerfälfdjte

gefd)id)tlid)eüberliejcrung. tDot)Il)aftetan(I)rtIid)fe{ten,bteburd]tDicI)«

tige (Ereigniffe gcroeit)! finb, lange nod) bie Sage: $el[en, Berge, Seen, tDäI=

ber erl^alten oft ial)rt)unbertelang Iegenben{}afte Hadjflänge getoaltiger Säten

in bunfler (Erinnerung ber UmtDofjner^) — aber beton ^te gefd)id)tlid)e (Er*

innerungen gibt es nid)t im Seelenleben ber Dölfcr, aud) nid)t in ber Dolfs«

bid)tung, bie ein Seil besfelben ift.

Diefe Bet)auptung toirb man 3U beftreiten fudjen, benn feittjer galt ber Be»

griff „ge[d)id)tlid)es Dolfslieb" als tDot)Ibegrünbet, unb felbft getoiffenljafte $or=

fd)er Deröffentlid)tenBänbc „ge[d)id)tlid)erDoIfsIieber".^)(Ein gefd)id)tIid)esX)oIfs»

lieb tDÖre eine fortlaufenbe, bie (5efd)id)te bes betreffenben Dolfes getreu toiber»

fpiegeinbe l)oIfsbid)tung, fcl3te alfo crftens eine fortgcfe^te Seilnatjme bes

Dolfes an ber (Befd)id)te, stoeitens eine lebenbige bid)terifd}e Derarbeitung ber

ge[d)id)tlid)en (Befd)ef)nif[e Doraus. IDir Ijätten banad) 3uerft 3U prüfen, ob bei

HaturDÖlfern überljaupt ein ge[d)id)tlid)es üerftänbnis nad]tDeisbar ift unb

ob fid) basfelbe in £iebern fuiibgibt.

Don Reifenben ift röiebertjolt beobad)tet roorben, ba^ ItaturDÖÜer feine ge»

fd)id)tlid)en Überlieferungen iniDoIfsgebädjtniffe aufberoaljren ; ba^ geroiffe

befonbere Klaffen ober gar bie $d)rift bas (Befdjefjene cor ber Dergeffenljeit be*

toa!)ren muffen.'^) Den Kabt}Ien Ilorbafrifas fef)It jeber gefd}id)tlid)e Sinn, es

get)t itjnen übertjaupt bas Derftönbnis für gefd)id)tlid)e Satfadjen ab. „5ür fie

ift bas Dergangene tot unb niemanb benft baran, nad) ber Dergangenl^eit 3U

fragen; bie Heugierbe, 3U toiffen, toas bie Dorfaljren getan unb geroefen, fennen

fie nid)t. Hiemanb bemüf)t fid) barum, bie (Erinnerung an bie Säten früljerer (Be»

fd)Ied)ter toad) 3U ert)alten."^) Den ITTangel an gefd)id)tUd)em Sinn bei Sfd)er=

1) IDas tDcinf)oIÖ (IHitteilungen öes I)ift. Dereins für Stetermarf, Ejeft IX,

66) Don bin Deutfd)en öer Steiermar! h^vo. (Ü)fterreid)s feftftellt unö als „IHangcI an
f)iftortfd)em Sinn" glaubt rügen 3U muffen, bas ift nad) meiner fluffaffung ein (Srunö»

3ug öer Dolfsbtdjlung überhaupt. — Diefes Kapitel I)at üiel IDiöerfprud) crfa{)ren,

mit bas Befte I)at Prof. (E. IH g f in öer „£)iftor. Diertcliafjrsfdjrift" 1908 274, 275 gejagt.

2) tDill). ITtüIIer, (5efd)id)te unö St)ftem öer altöeutfdjen Religion, 14. Itäfjcrcs

in meinem Bud)e „Die öeutfcf)e Dolfsfage" Cetp^ig, tleubner 1909.

3) SoId)e Sammlungen t)aben £iIiencron,Ruö.E)tIöebranö, Dttfurtf) u. a.

t)eröffentlid)t, 4) ITTonteiro, Angola and river Cong-o, II, 275.

5) Ejanoteau, fl., Poesies populaires de la Kabylie, VI.
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!effen, Hlbanefen, Heugriedjen töcift 3-®-ü-^üI)n^) nad): £ieber, tDeldje

I)iftorif(i)e üorgänge befingen, finb meift gan3 Iegenbenl)a|t geljalten.B u I g a r i
f
d) e

Jjelöenlieber") toimmeln oon Hnadjronismen; in bie beliebten £icber oon ITIarfo,

bem tapferen Kämpfer ber Sübflatücn, tocrben oielfad) Hamen foldjer tür!i=

fd)en Sultane unb tDefire oeriroben, bie naä) bem H^obe bes I)iftorifd)en Htarfo

gelebt Ijaben. Unüar unb mangelljaft finb bie gefd)id)tlid)cn Überlieferungen

ber Ruffen^), felbft ber HapoIeonifd)e S^I^sug oon 1812 ift in ber ruffifdjen

X)oI!sbid)tung nur oerbla^t unb entftcllt erfjalten. Hud) bei ben Bretonen*),

bie eine reid)e üoI!sbid)tung beroatjrten, ift oon gefd)id)tlid]cn £iebern toenig

gefunben toorben, fogar bie berüfjmteften Hamen bes £anbes liaben in tl)ren

£iebern feine Spuren Ijinterlaffen. Hid)t einmal 3talien, beffen Boben hebedt

{ft mit Überrcften großer Seiten, Dermod)te eine fortlaufenbc gefd)id)tlid)e Über=

lieferung im Doüsmunbe 3U fd)affen. "Die DoIfsbid)tung 3taliens ift gefd)id)t=

Iid)en £iebern abI}oIb, bie Dergangenljeit b^s £anbes finbet fein (Ed)o in feinen

Dolfsgcfdngen.^) Sogar auf bem an (Befang fo reid)en Korfüa fanben fid) ge>

fd)id)tlid)e Dolfslieber nidjt Dor.^) 3m (Bebäd)tniffe bes fran3Öfifd)en Bauern

üerioifdjen fid) bie gefd)id)tltd)en Überlieferungen.') Diefer lUangel an (Teil«

nal]mc für bie gefd)id)Iid)en (Ereigniffe mu^ alfo im IDefen ber Haturoöüer tiefer

bcgrünbetfein. Die (Brunbauffaffung, bie ber Haturmenfd) üon ber (5efd)id)te

Ijegt, mu^ eine toefentlid) onbere fein, als bie ber Kulturoölfer. IDätjrenb ben

legieren als !)öd)ftes 3beal ber (Befd)id)tsforfd)ung bie objeftioc IDaf)r!)eit

bes (5efd)e{)enen Dorfdjroebt, roill ber Haturmenfd) überijaupt feine (5efd)id)te,

er liebt an il)rer Statt: bie IlTtjtfje, bie Sage, bie £egenbe. Sel)r rid)tig fagt bes=

t)alb ein langjäljriger aufmerffamer Beobadjter oftafiatifdjer Haturöölfer:^)

3D)C(f ber DoIfsbid)tung fei „nid)t Darftellung l)iftorifd)er Satfadjen, fonbern

J^erftellung einer ibealen IDelt, in ber bas öolfsbetou^tfein mit allen feinen

€rinnerungen unb 3bealen fid) abfpiegelt". Der Dolfsbidjtung ift es alfo nidjt

um Derl)errlid)ung besro. Überlieferung gefd)id)tlid)er (Einßelljeiten, fonbern

um bie IDiebergabe aller Seitumftänbe unb Stimmungen, alfo ettoa beffen

3u tun, was man fran3Öfiid) als milieu be3eid)net.^) Hi^t flare, beutlid/ erfenn«

1) EjaI)n,SagtDiffenfd]aftI. Stubicn, 63. 2) Strauß, Bulg.üolfsöiqtungen, 40.

3) Rambauö, La Russie epique, 351ff.

4) (Quellten, Chansons et danses des Bretons, 70.

5) nigra, Canti pop. del Piemonte, 20.Somborn, Das Denc3tanif(f)e Oolfs-»

lte6, 9. Baöfe, Das italionif(f)e Dolf im Spiegel feiner Dolfslicber, 174. tErcöc,

i)et6entuin, IV, 195. 6) Baöfe, Das italientfdje üolf, 178.

7) pineau, Folklore du Poitou, 182: ;,Pour nos paysans, guerres du temps
de Clovis et guerres des Anglais se confondent.-' Bujeauö (Chants et chansons,
II, 97) fafet fein Urteilin folgenöc IDorte: „La tradition populaire, la tradition d'un

peuple qui ne sait ni lire ni ecrire ne comporte pas les relations historiques."

8) Raöloff, Proben öer Oolfsliteratur ber türfifd)en Stämme, V, XXVII.

9) IKorf, (5efd)id)te öerneueren fransöfifdjcn £iteratur, 1, 184 bxMt äl)nlid)c

(Bebanfen alfo aus: „Hieijt ber gefdjiditltdjc
,
fonbern ber allgemein menfd)Iid)e, ro«
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bare unb beroetsbare öorfommniffe, fonöern Sagen unb £egenöen finö in öer

Dolfsbid]tung 3U finben!^) Die ge[d)id)tlid)e Husbeute aus ber Dolfsbidjtung ift

besljalb bei allen üölfern unbebeutenb. IDie gering ift bie £ieberblüte bcs an

getualtigen (Ereigniffen fo rcidjen, von tiefer Begeifterung getragenen Kriegs-

iat)res 1870/71 geroefen^) (Beroi^ Ijat biefes grofee 3al)r einige fd)öne Dolfs»

lieber !)interlaffen (3. B. bas £ieb: „Bei Seban auf ben^öljen"^), jebod) mit bem

crt)offten Sangesfrül]Iing mar es nid)ts, am roenigften aber ergab bie £iebercrnte

an gefd)id)tlid)en (Befangen. VOas blieb, loar IKenfdjenleib unb BXenfdjenlos,

allgemein menfd)lid) norgetragen: Dolfslieber mit gefd)id)tlid)en Darftellungcn,

5ernfid)ten unb gefd)id)tli(i)em ^intergrunb entftanben übertjauptnidjt. —
„(£s gibt nur toenig (fran3Öfifd)e) Dolfslieber, bie fid) auf gefd)id)tlid)c «Ireig»

niffe be3iel]cn", fd)reibt (Braf Put}maigre, ber €rforfd)cr lottjringifdjen Dolfs»

gefangcs.^) IDenig 3al)lreid) finb bie gefd)id)tlid)en £ieber im Dolfsgefangc

Spaniens.^) 3n ber fo reidjen Dolfspoefie ber Serben finb eigentlid)egefd)id)t«

Iid)e £ieber feiten.^) „(5efd)id)tlid)e Dolfsbtdjtung befi^t Korfifa nidjt", urteilt

Sommafeo.') poIitifd)e (Befänge aus ber 3eitgefd)id)tc finb in 3talien feiten.'^)

Der Doltspoefie ber Portugiefen feljlt bas gefd)id)tlid)e (Element gan3.^) „(he*

fdjid)tlid)en i)intergrunb I)aben nur toenige ed)te Dainos" ber £itauer.^')

Diele als gefd)id)tlid) angefet^ene Dolfslieber finb parteilieber, gcfungen in

ber Hbfid)t, Stimmung 3U mad^en. 3m 16. 3oI)^I)unbert toaren foldje (Befänge

mantifd^e, poetifd)e tDert eines (Ergebniffes feffclt öauernö bas 3iitereffe öes ftngenöen

Dolfes."

1) Das mag tDoIjl auci) bai €{)roniften 6es ITttttelalters oorgefd)U)cbt l)aben, lucnn

fte bie populäres fabulae ober cantilenae vulgares als (Befd)id)tsqueIIen niebrig

einfd)ä^ten: £ad}niann, KI. Sdjriftcn, I, 478, fl.

2) 3ettfd)rift bes Dereins für Dolfsfunbe, III, 179, 180.

3) (Ein frifd)es Solöatcnlicb aus bem 5elb3uge oon 1870/71, bas „l7cffenlieb"

bes ITIusfctiers Balbauf, I^abe id) in meinem Ejanbbud) bes beutfd)cn t)oIfs =

liebes 90 Dcröffentltd)t, es bietet ein anfd)aulid)es Bilb aus bem Kriegericben im

Selbe unter Benu^ung tr)pifd)er tDortc unb IDenbungen.

4) Archive per lo studio delle tradiz. pop., V, 228.

5) lUarin, Cantos, IV, 453ff. 3n Katalonien bemerft crftaunt unb 3ugletdj

enttäufd)t Htilä t) Sontanals, Observ., 95, „que ni de una de tantas antiquas glorias

se hayaconservadouncuadrocompleto." 6) (Ealoj, Dolfslieb. b. Serb., II, 186, £1.

7) Der f}erausgeber forfifdjer Dolfsbiditung (Canti pop., II, 301).

8) 52rraro, Canti pop. di Ferrara, 112, Dermodjtc tro^ eifrigen Su(I)ens nur

ein fur^es Ciebd)en biefer Art aufsutreiben. Hud) bie (I)efd}id)te ber Dergangenljcit ift

bem italientfd)en DoI!e gleid)gülttg
,
jebe (Erinnerung an bie Dorseit ift gefd)U)unben

((Erebe, Ejeibenlum, IV, 195). Rubieri fprid)t in feiner Storia della poesia po-

polare Italiana, 538, oon einer burd) bas ftarfe Übertoiegen ber Ciebespoefie f)crDor»

gerufenen apatia politica ber itaItenifd)enüoI!sbid)tung. IDasITloIinaro beldljiaro,

Canti del popolo Napolitano, 101 ff., als gefd)idjtlid)e Dolfslieber bietet, ift platter

Spott ober bebeutungslofe Reimerei.

9) IDorte bes ©rafen Pui)maigre in beffen Romanceiro, XLVII.

10) Cc^ner, Dainos, 89, fl.
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fe!)r 3at)Ireid). Über fie urteilt (3unäd)ft in besug auf Me £ieber öer Sd)tDei3)

Baed)toIö :

^) „Das I)tftori[d)e Doüslieb fjängt mit bem alten üoItstümIid)en (Epos

3ufammen. Sein cr[ter Stoed ift inbeffen nid)t ber, bie gefd)id)tlid)e Begebcn!)eit

objeftio als abgefdjioffenes $aftum 3U er3ät)Ien, Jonbern es u)ill auf ben(Bang

ber Dinge Dom Partei ftanbpunft aus einroirfen, bie ITIaffen für feine Huf«

faffung ber Dinge getoinnen." Das £ieb roar bamals eine poIitifd)e inad)t, bes»

^alb fang jebe poIitifd)e unb rcitgiöfe (Bruppe 3U itjrer Redjtfertigung unb 3U

iljrer ßeinbe Derbammung. „(5efd)id)te" in objcftioem Sinne entfjalten foId)e

£ieber natürlid) nid)t. IKefjrfad) liegen (Bcfänge oor, a)eld)e biefelbe Begeben»

Ijeit Dom entgegengefe^ten Parteiftanbpunfte fetjr Derfd)ieben barftellen. IDer

I)at red)t? Das Dolfslieb gibt barauf feine HnttDort.^) 3m Doüsliebe finben

fid) aber aud) tatfädjlidje gefd)id)tlid)e 3rrtümer. Das Doüslieb toirft dreignif fe

3ufammen, bie toeit Doneinanber abliegen. So gab es einen Prin3en £ubrDig,

üon bem bas £ieb fingt, ba^ er, com Blei getroffen, bas £eben in ber Sdilad)t

bei Beigrab aufgeben mu^te unb oon Prin3 (Eugen fefjr betrauert tourbe, über=

I)aupt nid)t. E)ier liegt alfo eine öertoedjfelung Dor.^) — Soldje Dermif^ung

meljrerer gefd)id)tlid)er Begebenl)eiten finbet fid) in Dolfslicbern öfter.*) Über

bie£ieber berDittjmarfdjen auf bieSd)Iad)t oon Ijemmingftebt bemer!t Dat)I=

mann, ber fjerausgeber ber Dttl)marfd)en dljronif'bes Heocorus, toörtlid):^)

„(Einen merftoürbigen Betoeis, toie toentg man üon £iebern reine (5e =

fd)id)te erroarten bürfe, gibt bas eine (£ieb), toorin ber Did)ter ben König

ijans mit unter ben (Erfd)Iagcnen anfütjrt." — 3n bcn Roman3en ber Spanier

toimmelt es Don (£r3ät)Iungen, bie ben gefd)id)tlid)en (Eatfadjen gerabe3u u)iber=

fpred)en.'') 3n ber ruffifdjen öol!sbid)tung finb bie Kämpfe mit bm tiataren

abfid)tlid), ber gefd)id)tlid)en lDal)r{)eit 3UtDiber, falfd) bargeftellt. Don patrio=

tifd)en TTTotiDen geleitet, fjaben bie Dolfsfänger einfeittg bie Ruffen als Sieger

bargeftellt, roäljrenb in IDirflidjfeit ber Sieg meift iljren (Begnern gebüljrte. Hud)

an Hna(^ronismen ift in biefcn £iebern fein ITIangel.^)

1) Bacd)toIÖ, (5efd)td)te öer bcutfdjcn Citeratuv in btx Sci)tDct3, 192.

2) (Ban3 gctüiffenlos Dcrjuljren fd)otttf(i)eDoIfsfängcr; öic alten strolling bards

änöertcn btc namen öcr bcfungenen f)cI5en, unö je Tiad)öem tf|re 3ut)örer gefonnen

loaren, fd)rteben fie bie JEatcu balö öiefem, balb jenem I^äuptling 3U. pcrci), Relics

(?Eaud)m^ edit., I, 98). flis Bemcis fann aud] bas bei Doncieuf, Romancero 53ff.

Deröffentlidjtc Cieb auf bie ©efangennaf)me Sran3 I. gelten , bcffen 3nl)alt ben gc=

fd)td)tUd)en (Eat[ad)en md)t entfprtd)t. Doncieuj erflätt es als „piece satirique"

unb „travestie ä la guise populaire". 3) flicmannta, f)gg. D.Birlinger, XI,96.

4) So fang man im (Elfa^ (töcderlin, Chansons pop. de l'Alsace, 1, 304):

Die 5ran30fen rüden an, toollen über ben Rt)ctn,

Sie roollcn's frifd) roagen, Sebaftopol 3U belagern,

flugcnfdjcinlid) ift I)ter ber Krimfrteg mit ber (Erinnerung an fran3öfifd)-beiitfd)e Kriege

Siifammengeroorfen. 5) Heocorus, dljronif, f)gg. oon Daljlmann, II, 570.

6) tEicfnor, (Bcfd)i(f)te ber fd)önen£tteratur in Spanien, überf. oon 3"Iius, 1, 122.

7) D. Retnl|oIbt, ®efd)i(f)tc ber rufftfd)en Otcratur, 69, 82.
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Die (Befd)id)te jtreift ütier bas t)oIf tjin nur roie eine IDoIfe, btc tf)ren Sdjolten

roirft, aber aud) mit fidj nimmt. Xilan barf fid) öcsl)alb nid)t barüber rounbern,

ba^ fotDol)! Sagen als aud) £ieber com Dolfe oI)ne Bebenfen auf fpätere (Er»

eigniffe unb I}elben übertragen roerben. VOas von einem gefeierten Dolfsljelben

urfprünglid) er3ät)It töarb, bas ging fpäter auf anbere grofee Hlänner über, fo

Dom alten Üeffauer auf 3ietcn, oon bicfem auf Blüdjer unb von bem roieber

auf ben Papa lörangel. „ Der Dolfstrabition fel}lt eben mit bem TITangel ber

3eitunterfd)iebe meift jeber Begriff ber Kontinuität." ^) So roerben aud) Dolfs«

lieber unbebentlid) auf fpätere €reigniffe übertragen, mobei am IDortlaut nur

loenig oeränbert roirb, 3. B,: ein £ieb aus bem leljten Hürfenfricge auf bie Be»

lagerung üon Beigrab unter £aubon tourbe balb nad)l)er auf bie Belagerung

üon ITTain3 (1793)^), fpäter auf bie von (Biogau (1806)^) übertragen; ein £ieb

auf bie Sd)Iad)t bei präg im Siebeniäl)rigen Kriege rourbe auf bie Belagerung

oon Paris im 5cIÖ3ii9e oon 1870/71 umgebid)tct mit bem Hnfang*):

flis öie Preußen marfdjicrten Dor Paris,

Paris öie rDunöcrfd)önc Staöt ufro.

So bid)tete bas Dolf ein Spottlieb auf Hapoleon flott im 3at)rc 1848 auf bie

bemotratifd)en 5i^eifd)aren um^); beibe toaren 3tDar (Begenfä^e, aber bas £ieb

paßte bo^ auf fie, toeil es eben für bm Dolfsgefang fein gefd)id)tlid)es Der»

ftänbnis gibt. (Ein £ieb üon ber £eip3iger Sd)Iad)t 1813 fang man 1870 auf

ben Krieg mit 5i^anfreid).^) Das rüljrenbe Dolfslieb: „3n Böl)men liegt ein

Stäbtdjen", bas ben Untergang I)elbenmütiger öfterreid)ifd)er 3äger bei Santa

£ucia untoeit ITTagenta im 3al)ve 1848 feiert, tourbe fpäter auf ben S^bsug
oon 1859, bann auf bie Sd)Iad)t Don Königgrä^ übertragen.') (Ein £ieb auf

bm 3ug Hapoleons I. nad) Rußlanb unb ben Untergang ber großen Hrmee rourbe

im (Elf aß, 3umtEeiI unter Beibel)altung berfelben IDorte, auf ben Krimfrieg unb

bie Belagerung Sebaftopols umgefungen.**) (Ein£ieb aus bem3al)re 1866 toarb

auf ben Deutfd)=5rcin3Öfifd)en S^^^SiiQ» fpäter auf btn Kampf ber (Dfterreid)er

in Bosnien (1878) übertragen.'-*)

HIs Repräfentant ber fogenannten gefd)id)tlid)en Dolfslieber gilt nod) immer

bas fran3Öfifd)eDoI!sIieb üonlTIalbrougl), bas bau! feiner gefälligen IDeife

1) tDortc von IDilf). Sdjtoar^ in öer 3citfd]rift öes öcreins für Dolfsfunöc,

in, 1893; 121.

2) Ru6. Ejilöcbranö, Soltaus I)ift. Dolfslieöer, 2. £7., 423. tDeiniar. 3af)r=
bud), III, 265(Sd)aöe, ?Ef)üringifcf)e Dolfsl., 24ff.). Sdircmmer, Dolfsl. aus öem
(Eulengebirge, 2. 3) DitfurtI), Die I)ift. Dolfslieöer öes bat)crifd)en ^ccrcs, 73, 154.

4) Krapp, (Dbenroälöer Spinnftube, 6.

5) DitfurtI), Die I)ift. Dolfslieöer öes bai)crif(fien f)eercs,118. fll)nlid) ^ilöc =

branö, Soltaus öcutfd}c I)ift. Dolfslieöer, 2. I7., 496.

6) Beder, RI)einifd)er Dolfslieöerborn, 34,35.

7) Köf)Ier=meier, Dolfslieöer oon öer Dtofel unö Saar, 1,309,446. Seit»

f d)rift öes üereins für Dolfsfunöe, IV, 27. 8) llTünöel, (Elfäff. Dolfsl , 184, 186.

9) öcitfdirift öes Dereins für Dolfsfunöe, 111,183; IV, 90.
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ficf) toeit Dcrbreitet Ijat. ITtan Ijat bies £iebd)en auf bie Sci)Iad)t bei TITaIpIa=

quet (1709) be3ogen, in ber ber englifd)e ^elbfjerr IlTarlborouglj ben fran3Ö«=

fifd)en ITTarfd)all Dillars befiegte. Bei nätjerem 3ufel)en ftellt fid) biefeDermutung

als 5a&^I Ijeraus. Der 3nt)alt bes £iebes iDiber[prid)t gerabe3U ben gefd)id)t.

lidjen Satfadjen. 3m £iebe ftirbt ber f^elb auf bem Sdjiadjtfelbe ben I)elben=

tob, toäI}renb ber ge[d)id)tlid)e IKarlborougf) nidjt nur aus ber $d)Iad)t I]eil

I)eroorging, fonbern aud) fie nod) oiele 3al)re überlebte unb in 5ncbenenbete.

Den Ejauptinljalt bes Dolfsliebes bilbet bie Sdjilberung Don nXalbrougljs Be*

gräbnis, unb biefe Befc{)reibung ift fo romansenfjoft, bo^ man iljr fofort bas

S r) p i f d) e anmerft. Die Umftänbe, ba^ man bas (Brab bes tlapferen mit Rosmarin

gefd)müdt, ba^ iljm bie lTad)tigaIl gefangen Ijabe, bas finb 3üge, bieimDoüs«

liebe oft töieber!el)ren. $prid)t fonad) ber 3nt)alt bes £iebes nid)t im geringften

für gefd)id)tlid)e (Srunblage, fo lä^t bie ttjpifdje Befd^reibung fid)er barauf

fd)Iie^en, ba^ bas lUalbrougpeb älteren Urfprungs unb nur eine ber 3aI)I»

reidjen allgemeinen Dolfsromansen ift, toie fie in ber DoIfsbid)tung 3U H^aufenben

Dorijanben finb.^) IDir finben btnn aud) ein fran3Öfifd)es £ieb auf ben £eid]en«

3ug bes J)er3ogs oon (Buife, bas ums 3cit)r 1566 gefungen tourbe, unb beffen

tDortlaut auffällig an geroiffe Stellen bes ITlalbrougljIiebes antlingt-):

ITTalbrougljIieb.^) (Buifelieb/)

Monsieur Malbrough est mort Qui est mort et enterte

Mironton etc. Aux quatre coins du poele

Monsieur Malbrough est mort Et bon, bon, bon
Est mort et enterre. Ouatre gentilshom's y avoit,

J'lai vu porter en terre Quatre gentilhom's y avoit.

Mironton etc. Dont Tun portoit son casque
J'lai vu porter en terre Et bon, bon, bon
Par quatre- z- officiers Et l'autre ses pistolets.

L'un portait sa cuirasse,

Mironton etc.

L'un portait sa cuirasse

L'autre son bouclier.

1) 3u bead)fen ift aud), ba^ fid) Seilen öcs HTaIbrougf)Iiebes in anöeren fransö»

fifdjen Dolfslieöern finöen: Pui)ntatgre, Chants pop. rec. dans le pays Messin,

1,235; II, 165.

2) Die tDeife öes (Buifclieöes tDcid)t alleröings oon öer öes ITToIbrougt)Iie6es ah:

TDecterlin, La chanson populaire, 35.

3) 3d) tDät)Ie öte Derfion öes Oeöes , u)elcf)e fid) in (E a n a 5 a crJ]aItcn I)at ((5 a g n n

,

Chansons pop. du Canada, 4. ed., Quebec 1900), roeil fie öie älteftc Dolfsüber»
Iteferung auftoeift.

4) £erou j öe Ctnci), Recueil de chants historiques, 11,287. €in anberer ?Eejt

(11 StropI)en) ftel)t bei Boröter, Chansonnier Huguenot,253. E}icr toirö bas £ie6

als Spottlieb auf bas im I^aufe £ott)ringen übermöfeige Sd)augeprängc ausgelegt.
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Der Sd)Iu^ beibcr £iebcr ift 3um tEcil gleirf)lautenb

:

ITIaIbrougt)Iieb. (Buifelieb.

La ceremonie faite La cer^monie faite

Mironton etc. Et bon, bon, bon

Chacun s'en fut coucher. Chacun s'alla coucher.

©ffenbor gc!)en beibe £ieber auf eine gerne infame Quelle iüxM, unb ^xoax

auf eine (bis je^t Derfd)oIIene) ältere, oielleidjt fogar mittelalterlidje ^) üolfs»

romansc, bie ber 3a!)Ireid)en (Bruppc oon üollsbidjtungen ange!)ört, rDcId)eDon

ber legten Botfd)aft bes im Kriege gefallenen (Satten an bie fef)nfüd)tig Ijar«

renbe $xan t)anbeln.^) Hn Stelle bes Pagen, ber im lTtaIbrougI)Iicbe bie G;obes=

nad}rid)t bringt, tritt in benmciftcnüoltsliebern ein (Eier, basPferb, biefjunbe

bes Derftorbencn ober ein Dogel. So serflie^t ber gefd)id)tli(^e Himbus bes ITtal-

brougI)Iiebes in nid)ts. Das einsige, toas an ben englifdjen 5elbl)errn erinnert,

ift ber Harne bes £jelben; foIct)e Hamen rDed)feIn jebocf) in ber DoIfsbid)tung fel)r

oft, fo fagt man 3. B, in Deutfd)Ianb ftatt lUalbrougl) : ein 5ät)nrid| 30g 3um

Kriege^) ufto,, unb es ift feinesrocgs uncoat)rfd)einIid), ba% aud) an Stelle bes

Hamens nialbrougl) früljer ein anberer ät)nlid) flingenber'*) ober gar feiner ge»

ftanben tjat. — (Befd)id)tlid)e f)elben, tDeId)e foIci)en (Einbrud auf bie lUaffe ge»

mad)t l)aben, ba% il)r (Bcbädjtnis nod) naä) (Befd)Ied)tern fortlebt, gibt es. Hber

was I)at basüolf in feinen Überlieferungen ausil)ncn gemad)t? Sabeltoefen,

bie mit ben gcfd|id)tlid)en Perfönlid)feiten feine flt)nlid)fcit mefjr auftoeifen.^)

So I)at fidj in ber üolfsfagc ©ftpreu^ens um ben alten $xi^ unb feinen ge=

1) Diefc flnfidjt äußert aud) Hmpere, Instructions, 25,27, fotoic (B6nin, Des
variations du langage francais, 470ff. £e^tercr oerlcgt öas Original tief ins mittel»

alter surüd.

2) Über ben 3nf)oIt unb tCon ber ITIalbrougliromanse f)at fid) ber tDunberIi(i)e

3rrtum gebilbct unb roeiter Derbreitet, als fei bies £ieb ein Spottlieb. tDcr ftrf)

IDort unb IDeifc genauer anfiel}t, toirb crfcnnen, ba^ bas ®an3C ^wav nad) Art ber

fran3Öft[d)cn Dolfslicbcr grasiös unb luftig, aber obnc jebeSpur einer fpöttifd)cn Sen=

benj ober Satire Derfa|t i[t. Das HTalbrougblieb ift otelmebr eine ernftgemeinte £iebes=

romanse, bie ÜTelbung uom S^obc bes (Beliebten an bie t}arrenbe S^au ift fein 3n»

I)alt. eine fatirifd)e Sä^^bung liegt ^voav in bem älteren, bent ITTalbrougljIicbe ooran»

gel)enben £iebc auf ben £eid)cn3ug bes I^ersogs oon (Buife cor, bod) ift aud) b'^r

ber Spott me^r barntlofer Art, fo ba^ bas unbefanntcUrbilb beiber 5affungcn

oljne Bebenfcn als ernftgemeinte £icbesroman3e be3eid)net roerben fann.

3) üedcnftebts Seitfdjrift für Doltsfunbc, IV, 376. ITTittcilungen ber fdjlefi»

fd)en ®efcllfd)aft für üolfsfunbc, XIV, 95. (Erf=Böbme, £ieberf)ort, II, 136. mar»
riage, Dolfslieber aus ber Babifd)en Pfal3,25.

4) Hur anbeuten inöd)te id) eine Spur, bie nad) Spanien fül)rt. 3n einer fpani»

fd)en Homan3c, bie fonft bem maIbrougf)ftoffe ferner fte{)t, erfdjcint ein £jclb mambrü
(Duran , Romancero , 1, 175). Dielleid)t gab es Don biefem mambrü nod) mel)r ©efänge.

5) flnbcrc gcfd)id)tlid)e (Erfdjcinungen roerben roieber naio oerfleincrt, 3. B.

tlapoleonl., ber im üolfslieb eine faft l)armlofe Rolle fpielt: 3eitfd)rift Das beutfd)c

Dolfslieb,!, 15.
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feierten (Bencral 3ietcn, foroic um 6en alten Dcffauer ein ganser Sagenfreis

gefponnen^), in öem bie gefd)id)tlicl)en (Er[d)einungcn ins Riefenljaftc oergrö^ert

er[d)einen, bie fjelbcn tocrben 3U Sauberern. Die (5efd)id)tsüberliefcrung bes Doües

erfolgt in Iegenbenl)after Hrt^), roobei nic^t feiten ältere Sagen auf fpätere Jjelben

übertragen toerben. (Er3ät)Ien bod^ 3, B. bie IDenben^) bes Spreeroalbes oon 5i^ieb»

rid) bem ©ro^en, ba'Q er 3ufammen mit bem alten Deffauer auf einem tEu(i}e

burd) bie£uft geflogen fei — ofjneSroeifel eincÜbertragung älterer (Ersätjlungen

von 5at)rten Ranfts ober anberer Sauberer. IDie fid) bie Dolfspfjantafie um eine

urfprünglid) gefd)id)tlid)e perfönlid)!eit ionsentriert unb aus itjr ein übermenfd)=

lidjes, fagenijaftes (Bebilbe fdjafft, bas tann man nod) beutlid) an öem gried)is

fdjen {)elben Digenis Hfritas'*) fel]en, bcr im 1 0. 3af)rl)unbert roirflid) ge«

lebt I)at. Die gried)ifd)e Dolfsübcrlieferung I)at in £ieb unb Sage biefe (Beftalt

öcrart üergrö&ert, öa^ fie übermenf d)Iid)c 5ormen angenommen t)at. Digenis

ift öer unbefiegbare Kämpfer oon unerl)örter Körperfraft geroorben, ber bm
perfonifi3ierten(Eob, bendijaron, tro^ig 3umRingfampf f^erausforbert unbbe=

fiegt, bcr crft ftirbt, nad)bem er breitjunbert 3a^Te auf ber IDelt gelebt unb

IDunbertaten burd] feine Starte DoIIbrad)t t)at. Hod) Ijeute lebt Digenis in £ie*

bexn unb IHärcn fort. (Es roirb auf 5eftungen I)ingeu)iefen, bie oon itjm erbaut

fein follen, man 3eigt bei ?Erape3unt fein (5rab, auf bas man, ber Sitte gemä^,

bie neugeborenen bringt, um fie cor feber Zauberei 3U betnatjren ^) : toie einen

Ijeiligen unb ein übernatürlidjes IDefen bctrad)tet man il)n, ber bod) urfprünglid|

nur einer ber oielen tapferen br)3antinifd)en Kämpfer war, von benen man nidjt

üicl mcljr toei^ als itjren Itamen. Die Hrt, toie üölfer ttjrc gelben füren, ift

Dielfad) ein Rätfei.

Rtitunter toerben Don oolfstümlidjcn TlTännern üerfdjicbener 3eitabfd)nittc

biefelben Haten im Dolfe ersäljlt unb gefungcn. Don bem bänif(^en König
^riebrid), ber bas £anb Ditl)marfd)en eroberte, fingt einDoItsIieb^), er I)abe,

beoor er ben Krieg eröffnete, als Kaufmann oerfleibet, in Ditljmarfdjen bie^einbe

beI)ord)t, fei erfannt toorben unb mit fnapper Rot burd) bie ^ilfe eines Rläbdjens

ben Rad)fteIIungen ber Ditl)marfd)en entfd)Iüpft. Die Sage, toie fie cor fur3em

1) £cmfe, DoIfstütnItd)cs in (Dflprcufeen, III, 130ff.

2) „Das üolf befingt gefd)id)tlid)e (Ereigniffe getDÖfjnltd) crft bann, voann ftc öurd)

bas poetifdje lUcöium öer Sage I)inöurd)gegangen finb," äußert fid) ®regoro =

oius, Siciliana, 311. „Pour le peuple rhistoire se confond volontiers avec la

leg-ende", fagt (Babriel Dicaire, Etudes sur la poesie populaire (Paris 1902), 165.

3) Sd)ulenburg, lDen6ifd)e üolfsfagen unö (Bebräudjc, 37.

4) Digenistjci^t er, tocil er aus einer (E{)c jtoifdjcn perfonen Derfd|ieöener Itatio«

naittät ftammte, flfritas, roeil er öie (Brcnsen bes bt)3antinifd)en Reid)es bemadjte,

Ruffifdje Reo ue, VI, 540, 541. (Er ift aud) öer lielö eines bt)3anttnifd)en (Epos:

£uber, Digenis flfritas. Salsburg 1885. 5) Ruffifdjc Reoue, VI, 555.

6) K r i ft e n f e n , Jydske Folkeviser og Toner, 131 ff., ® r u n ö t o i g , Danm. ganile

Folkeviser, 111,676.

Bödel, pjijdiologie ber DoItsöi(^tung. 2. ftufl. 22
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noct) im Dolfc ber tltar! umgingt), er3äl)ltc (BIetd)es rtom prinscn 5tie6rid)

Karl von Preußen: er foll ebenfalls, als Sd)äfer oerfletöet, oor 1870 in

5ranfretd] geroefen fein unb besfjalb im $elb3uge alle Hnfdjiäge ber $ran3ofen

Dorljer getöu^t unb oereitelt fjaben. lOie bod) bte Dolfsbidjtung unter gleidjen

Perijältniffen gleidje poetif(f)e (Bebilbe liefert! flud) if)re (Begner ftatten bie üölfer

gern mit mt)tl]ifd)en üb ernatürltd)en Kräften aus. So ift aus ^i'icbrid) bem

(Broten, ber im Siebenjäljrigen Kriege bm Ruffen fo empfinblidje Sdjiappen

3ufügte, in ben ruffifdjen ersätjlenben Dolfs liebern, b^n „Bt)Iinen", ein tauberer

geroorben, ber nur burd) feine Künfte ben 5einben 3U entgeljen oermag, inbem

er fid) balb in eine Hiaube, balb in einen Raben ober galten, balb in eineKatjc

ober einen 5ifd) üerroanbelt.-')

Der Räuber, nid)t ber 5^Ibljerr, beffen piäne t)od) unb mit weitem Blid

entroorfen finb, ober ber Staatsmann, ber im ftillen feine piäne finnt unb fpinnt,

ift ber DoIfsI)elb ber naioen Didjtung.^) Der Räuber ber Dolfsbidjtung ift aber

aud) eine glänsenbe (Erfdjeinung
,
jeber 3oII eine Kraftnatur, flis ber com Dolts«

lieb^) befungene Seeräuber Störtebe!er ben legten (Bang 3ur Blutftätte antreten

foII, ba bittet er nur um eine (Bnabe, in feinem beften (Beroanbe u)ill er 3ur

Ijinrid)tung fdjreiten, ftol3 imb aufredjt, mit Pfeifen unb (Trommeln toie ein

Sieger ift er bal)ingegangen. RTan lann es begreifen, ba^ bas£os eines foId)en

Reden grauen unb 3ungfrauen naf)e ging. Sd)ön 3U fterben U)iffen biefe Räuber.

IDie Störtebe!er, fo I)at oud) ein buIgarifdjerDoIfsIjelb, ber palifare Stpjan,

als il)n feine 5einbe fangen unb I)ängen, nur eine Sorge: ba'Q er gut geÜeibet,

im toei^en I}emb unb mit toallenben £oden am (Balgen I)änge, unb feine le^te

Bitte gilt ber Befd)affung roei^er Kleibung unb ber Pflege feiner fjaare.^)

3n ber flustoal)! feiner £ieblinge, benen es eine geroiffe Unfterblidjfeit in

üolfsliebern unb Sagen oerleiljt, oerfäljrt bas Dolf meift red)t tDÜIfürlid), es

finb feinestoegs ftets bie üon ber (Befd)id)te aner!annten großen ITTänner — im

(Begenteil, rüdfidjtslofe Räuber 3tDeifeII}aften flnbenfens leben oft in £iebern

fort, u)ä!)renb Derbiente Staatsmänner oergeffen merben. Der tlTaffe fel)lt

eben jebes gcfd)id}tlid)c (Bröfeenma^. Seljr rid)tig fagt Renan: „Die Be=

rü!)mt{)eiten bes Doücs finb feiten 3ugleid) bie ber (Befd)id)te. Unb toenn bie

Haten oerfloffener 3at)rl)unberte uns mittelft 3toeier Kanäle, eines oolfsmä^igen

unb eines I^iftorifdjen, überliefert roorben finb, fo ftimmen feiten beibc miteinanber

DÖIIig überein".')

1) 3eitfrf)rift öes Dcreins für öoüsfunöc, 111,128.

2) m erb ad), Die Bi^Iinen, 16.

3) 3ft bod] felbft öcr lEiroler 5reif)eitstampf unter flnbreas I^of er an öem tEiroIer

üolfsgc[ange faft otjne ein poetifd)es (Ed]o üorübergegangen: Soltau^f^ilöebranö,

J^iftorifd^e Dolfslieber, 447.

4) Böfjme, ait5eutfd)es £ieberbud], 443. £iItencron, ^iftorifd)c Dolfslieöcr,

1,213. 5) Do3on, Chansons populaires bulgares, 217, 218.

6) Renan, Poesie des races celtiques, angefüljrt bei £u3el, Gwerziou, I, IV.
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ITtuftern toir 5en Beftanb an beutfd) cn er3äl}lenben üolfsliebern öcr älteren

3ctt, fo fällt uns fofort bie oerljältnismä^tg gro^e 3at)I oon Dolfslieöern auf,

öte oeriDegene Räuber unb itjre Hiaten oerljerrlidjen. (öerabc biefe Heber tourben

mit Dorliebe gefungen unb erfreuten fid) langen £ebens. So tourbe bas öolfs»

lieb Don bm Seeräubern Störtebeter unb (Böbefe nTict)aeI, bie „raubten

beibe auf gleid)en teil" unb bafür 1402 neb[t 3a!)Ireid)en Kumpanen in I^amburg

geföpft töurben, bas fidjer fur3 nad) ber (Enttjauptung gebid)tet marb, bis ins

1 9. 3at}rl)unbert Ijinein gefungen^); in Dolfsfagen lebte Störtebeler nod) toeit

länger fort, üiellcid)t ift felbft I)eut3utage fein flnbenfen nod) nidjt gan3 erIofd)en.^)

5reilid) erfreuten fid) biefe Räuber fdjon bei £eb3eiten großer DoIfstümIid)feit,

b^nn bas Dolfslieb fingt:

3f)r tEoö toarö alfo feljr beüagt

Don tDeibern unö 3un9frauen.

Das (Blücf, 5% 2oiix^nnbeüe nur im DoIfsgeböd)tniffe fort3uIeben, ift tDol)I

feiten (ober nie) einer tt)irflid)en gefd)id)tlid)en (örö^e befd)ieben loorben! Diefer

$all ftet)t aber teinesroegs oereinselt ba, btnn ber Stra^enräuber £inbenfd)mib

(I)ingerid)tet 1490) lebte nod) im 18.3at)rl)unbert im Dolfsgefange^), unb bie

üoüsfage fabelte nod) um bielTIitte bes 19.3at)i*I)unberts oon feinen abenteuer*

Iid)en Ritten.

Heben Störtebefer unb £inbenfd)mib toirb nod) eine Reil)e oon Raubrittern

unb Räubern im beutfd)en Dolfsliebc befungen."*)

Das ntitgefül)! mit bm befungenen Stegreifrittern, bie fid) „auf freier £anbs

ftra^en näl)rtcn", fprid)t beutlid) aus biefen (Befangen. Hud) in beu Rieberlanben

erflang mand)es £ieb 3um preife oon Räubern. (Eines befingt bie brei (Befellen

aus Rofental, bie auf 5teibeute gingen^) unb bafür gefangen unb gefoltert courben.

3m Kerter liahen fie Scl)nfud)t nad) fjaufe unb nad) bem (Befange ber Itad)tigaII.

So oerflärt bas üolfslicb biefe rot)en (Deftalten mit einem ^aud) oon Sd)roärmerei

unb Hnmut. Polfslieber auf berüt)mte Räuber, 3. B. ben bat)erifd)en ^iefel, ben

1) nxöljlmann, flrdjto für friefifcf) = tDeftfäIif(i)C (Bcf(f)id)tc, 1,48. Das £icö foll

nod) 1840 auf Rügen erflungen fein,

2) Das £ie5 oon Störtebefcr ftcl|t aud) bciRuö.t)iIöebranö, Soltaus öcutfdjc

F)tftorifd)c Oolfslicbcr, 2. I^unöert,3ff. (Erf = Böf)mc, Cicöerrjort, II, 19ff. Sagen oon
Störtebefer finöet man bei Ülrid) 3 a f) n , üolfsfagen aus Pommern unö Rügen, 2 flufl.,

528, 566. Sagenf)afte (Elemente entfjält fd)on öas öolfslieö, 3. B. Störtebefers Hben»

teuer beim f)eiönifd)en Sultan.

3) ®oetI)e fd)rteb öas öolfslieb com £inöenfd)mt6 aus öem Dolfsmunöc nteber

(tDerfe, töeimar. Husg., XXXVllI, 246).

4) Don Raubrittern I)anöclt nod) eine ganjc flnsal)! anöerer 6eutfd)er 3. (E. vkU
gefangener öolfslicber, 5te (ErI»BöI)me, £teöer{)ort, II, 13ff. auffüf)rt. Das Dolfs«

lieb Dom £inöenfd)miö tDuröc fogar getftlid) umgcbtdjtet: löadcrnagel, Biblio»

grapf)ic, 162.

5) I^offmann DonSallersIeben, tlieberlänbtfdjc üolfslicöer, 2. flufl. Itr. 24,

van Dut)fe, I, 80.

22*
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[ogertannten „$d)in5erl)annes" uftD. roaren nod) lange nad) bem ^obe jener Der«

bred)er im $d)tDQnge imb mürben oiel gefangen.^) Heben ber Zuneigung 3u ben

Räubern oerljetjlt ber t)oI!sgefang [einen 3orn gegen Derfolger unb $embt ber

Räuber nid)t; fo beßeidjnet bas Doüslieb bie Jjäfd)er bes Raubritters £inbcn»

fd)mib als „Blutljunbe".^)

Robin f}oob, ber Verbannte im grünen tDalbe, in englifdjen Hebern

mit allem 3aubcr bes grünen XDalbes umrooben, bas Ijaupt einer Sd)ar üon

Derfemten unb Räubern, roar ja^rljunbertelang ber ocrflärte Doltstjelb, von bem

bie Ballaben bctounbernb ersäljiten.-') IDas bem englifd)en Dolte Robin ^oob^)

tDor, bas galten ben Sd)otten bie 5i^ßil>cuter ber ®ren3bc3irfe: aud) fie toaren

Räuber, berentlaten ber $d)immcr ber Romantil oerflärte unb beren I}inri(i)tung

bieüolfslieberoerbammten. (Einer ber Derrufenftenbiefer(Brcn3räuberrüar3o!)nie

Hrmftrong, bas £ieb nennt ifjn ausbrüdlid) einen (Ebelmann unb be3id)tigt ben

König, ba^ er iljn graufam unb u)iberre(^tlid) Ijabe l)inrid)ten laffen:

Der 3of)n roarö ermoröct in (Earlinrigg

Unö mit tl)m feine tapfere Sdqax,

Dod) Sdjottlanös J^erß toar nie fo toet),

flis roie es öte tDadern fterbcn fal).

Die E}inrid)tung eines Räubers toirb Ijier oom Dolfslieb als 3ufti3morb gc»

branbmarft. 5reilid) Ijebt bas£ieb befonbers anerfenncnb I)erDor, ba^ er 3toar

(Englänber tüdjtig ge3oIIt, nie aber einem Sd)otten and) nur eine 5Iiege geftoljlen

Ijabe.^) Darum roar er in ben Hugen feiner £anbsleute ein I^elb unb rocrt bes

TTIitgefütjIs unb bes £obes im (Befange. Der Jjelb ber Balfanoölfer ift ber

Räuber, ber tobesmutig gegen bie Ernten !ämpft, in einer perfon nationaler

Krieger, (Blaubenstjelb unb Räuber, er tüirb oon ber DoIfsbid)tung ber Serben,

Bulgaren, flromunen^) unb (Bried]en mit gleid)er Begeifterung befungen. Hud)

bie DoIfsbid)tung ber Rumänen, bie reid] an £iebern ift, loeldje bas Räuber=

leben nerljerrlidjen, erinnert nod) an bie Seiten, roo bas £anb oon fremben Dölfern

überfdjroemmt imb ber Räuber ber Derteibiger nationaler (Et)re unb $d)ü^er bes

1) Cieb nom f^iefel
f. Sdjioffar, Dolfslieöer aus Stetermarf , 229. £ieöer oom

S(f)inöerl]anncs: KöI)Ier=riTeier, Doüslieöcr oon öcr llTofel unb Saar, Hr. 338,

339. Da3U S. 453.

2) t)enus = (BärtIctn, fjgg. uon tDalbberg, 165.

3) tlod) 3U Sf)afcfpeares Seiten mu^ Robin £)oobs (5cbä(i)tnis feljr lebenöig

gctoefen fein, er fpielt auf iljn an in t^einrid) IV., Seil 1, 111,3.

4) 3um erftenmal xüirb Robin f)oob als oielbefungener Dolfsticlb genannt in

bem um 1362 gebid)teten Pierce Ploughman (ed. tDrigljt, I,X. Ders 3277, 3278).

5) tEalDJ, (Itjaraftcriftif, 543ff. (Ein anberes £obIicb auf einen f(I)ottif(i)en

Räuber (Bilberot) überliefert Perct), Reiics, I, 271 (tEaudjni^ edit.). Diefcr lDegc=

lagerer toirb toie ein Jjelb an Sd)önr)ett unb Pradjt fd)mad)tenb befungen. Das
£ieb beginnt: „Qilderoy was a bonnie boy", unb jebe StropI)e fd)Iic^t mit „my
handsome Qilderoy" ober „my dear Gilderoy".

6) (Eocilescu, Materialuri folkloristiche, 11,993.
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unterbrüdten Heftes toar.^) tDie 5enBaI!anüöI!ern bcr Räuber bes IDalbgc*

birges 3ugIeid)(Begcnftanb bcrBetounberung unb besHTitleibs ift, toeil er nationale

unb religiöfe I)eiligtümer gegen bie 5temblinge oerteibigt, fo gilt aud) ben 3 ta»

lienern, befonbers ber Beoöüerung oon Sarbinien iinb Korfifa, ber Räuber

als üertreter altererbter Hnfd)auung. llteift ift es ber üollsug ber Blutrad) e,

bie bas Dolf oon alters I)er als Pflid)t betrad)tet, ber ben Rädjer ber 5antilien=

etjre sunt erftenmal in IDibcrftreit mit ben ftaatlid)en (Betoalten bringt.^) Des»

I)alb Ijaben aud) bie Banbiten in biefen (Sebieten überall Betounberer, bie if)nen

eifrig beiftet)en, tüeil fie bie Derfolgten als et)rlid)e Kerle anfet)en, bie ben armen

Bauern ettoas 3U nel)mcn als unter it)rer tOürbe erad)ten. Die Doüsmeinung

erblidt in bem IDiberftanb bes Banbiten einen K am p f um s R e d) t , ber unfd)ulbig

Derfolgte ift ftets ber Jjelb ber Dolfsmaffen. Der ftol3 unb frei im töalbe I)aufenbe

Brigont I)at aud) gegentüärtig nod) nid)t in b^n Hugen bes italienifd)en Dolfes

ben (5Iorienfd)ein eines I)elben eingebüßt, unb bie ITtütter in jenen bem IDelt*

üer!ef)r fo fernen (Begenben nennen il)re IDiegenünber nod) f)eute mit ben Kofe»

namen: „RXein fü^er Brigant! RTein Heiner Räuber!" ^) Das fann nid)t tounber»

ne!)men, ift bod) lange genug ungeftört fogar auf bm öffentlid)en piä^en in

Rom unb Heapel üon ben Hbenteuern befannter Banbiten roie RTeo patacca,

RTaftrilli, 5ra Diaoolo gefungen ujorben.-*) 3n Spanien I)aben Romansen auf

bie Qlaten befannter Räuber roie bes Banbolero Francisco (Efteban unb ber Rlör»

berin unb Räuberin Dona 3ofefa Ramires fid) lange in ber Dolfsgunft erhalten,

bie Blinben fangen fie auf ben Strafen jum Klang ber Dioline.^)

XOas bie KIep!)tben ben Heugried)en, bie Palifaren ben Bulgaren, bie Jjet»

buden ben Serben, ba'Q fiub bicIDiIbfd)ü^en ber HIpcnbeDÖlferung : oerfolgte,

aber fid) mit $d)neib if)rer (Begner ertoel^renbe, tapfere, \a toIIfüf)ne (Befeilen,

bie oor einem Kampf auf Zehen unb (Eob nid)t surüdfd^reden. So toenig bas

üolf ber Balfan!)albinfel bem Räuber ber (Bebirge feine Bluttaten anred)net

cbenforoenig fd)abet es bem „tDiIbpratfd)ü^en", ba^ er bem 3äger, feinem lDiber:=

part , eins aufs $ell brennt, benn bas XOilb I)abe ja (Bott für alle gefd)affen, unb

ber IDilberer üertritt nur biefe altf)ergebrad)te DoIfsanfd)auung, toenn er auf

bie 3agb gef)t. Hud) ber tOilberer ber Hlpen ift toie bie KIepf)ten, palifaren, ?}ei'

buden unb i{)re 3af)Ireid)en Kameraben in 3talien, Spanien unb fonftroo, roie

Robin Vjoob unb feine (Befeilen ein DoIfsf)eIb, ben bas£ieb befingt unb feiert,

in il)m oerförpert fid) bie toilbe Romantif bes ^od)gebirges. 3n ber (Begenb um
ben ^allftäbter See I)erum ift erft in ben legten 3a^ten einem lDiIbfd)ü^en, ber

1) 5ranfcn,Rumän.üoIfsI.,18a. 2) maI^an,Reifea.ö.3nfcISaröimcn,318.

3) €re6e, f)ei6cntum in öer römifd)en Kirdie, 11,60.

4) Ratljen) in Revue des deux mondes, XXXVIII, 1862, 331.

5) Depping, Romancero castellano ed. Alcala-üaliauo, 1, LXXIX. 5- It'olff

Stuötcn, 374. fl. 3n Katalonien fang ein beliebtes Dolfslicö 00m berül|mten

Banbiten pau (Bibert. IHila t) Sontanals, Romancerillo, 118. Desfelben Ob-
servaciones, 149. Bris, Cansons, III, 127.
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ein gcljeimnisDoIIes (Enbe im (Bcbirgc fanb, ein (Beöädjtnislieb gefangen tüorben^),

bas gan3 im (5ei[te ber alten guten DoIfsbid)tung ^) geljalten unb ins üol! ge»

brungen ift.

IDqs id| von ber Husroat)! ber Doüsljelben fagte, basfelbe gilt Don ber Be»

beutung unb tlragroeite berjenigen gefd)id]tlid)en Dovgänge, bie in £iebern loeiter»

lebten; faft immer finb es unbebeutenbe 5el]ben ober Raufereien, benen bie (Efjre

3utcil roirb, im £iebc fortsuleben. Die berüljmte englifdje Ballabe oon Perci)

unb Douglas^), bie fo tiefen (EinbrudE mai^te, ba^ felbft ein Staatsmann unb

Krieger roie pi)ilipp Sibnei) fie nie ol^ne Rütjrung oernaljm, befingt eine im ©runbe

bod) red)t unbebeutenbe Reiberei, einen mutroillig oomSaun gebrod)enen Streit

3roeier (Ebelleute, ber, toeil ber eine abfid)tlid) im 3agbreDier bes anberen toilberte,

einen blutigen Husgang naljm. So ettoas mar im fei)bereid)en Rlittelalter nid)ts

Seltenes, aber gerabe biefer eine üorgang fanb Unfterblid)feit im £iebe. (Eines

ber fd)önften ersäljlenben beutfd)enDoItsIieber, basnod) bem 15.3a^^^unbert

entftammt, fd)ilbert eine blutige Sd)Iägerei 3rDifd)en ben übermütigen Bergleuten

üon Kuttenberg in Böljmen unb ben Bemoljnern eines benadjbarten Stäbtd)ens.^)

SoId)e an fid) unbebeutenbe, aber greifbare unb miterlebte Dortommniffe lagen

bem üolfe am näd)ften unb fanben best)alb am erften einen Sänger, toätjrenb

gefd)id)tlid)e (Ereigniffe großen Stiles ber Titaffe 3U fern lagen.

Da^ getöiffe gefd]id)tlid)e (Ereigniffe Spuren in ber üolfspoefie tjinterlaffen,

foll übrigens nid)t beftritten roerben. (Bro^e Kriege unb iljre ijelben roerfen oft

red)t lange iljren Sdjatten in bie üoIfsbid)tung, fo Hapoleon, für beffen gefd)id)t=

Iid)e Bebeutung bas beutfdje Dolfslieb ujenig Derftänbnis befi^t, ba es itjn mit

Dorliebe als Sdjuftergefellen betitelt, einlDi^, ber allein genügt, um 3U 3eigen, toie

fern ber t)oI{sbid)tung bie gefd)id)tlid)e (Erfenntnis liegt. So pflan3en üiele

üolfslieber ber3nfel Sarbinien^) bie (Erinnerung an bie Don it)ren BeiDotjnern

früljer gefürd)tetenRaub3Üge ber maurifd]enKorfaren fort, inbem fieberlTloljren

I)äufig er£Dät)nen.^) 3n ber Dolfsbid)tung ber Siebenbürger Sadjfen ift bas

£os ber IDaifen (Begenftanb einer 3aI)Ireid)en£iebergruppe; man gel)t rool)! nidjt

fel)I, roenn man biefe in ber beutfd)en üolfsbidjtung Derein3elte Dorliebe in engeren

3ufammen!)ang mit ber (Befd)id)te Siebenbürgens bringt, beffen beutfd)e BeDÖI=

ferung jaljrljunbertelang unter ben ü!ür!en!ämpfen 3U bluten Ijatte.^) Dergro§e

1) Das öcutfdje Polfslicö (3citf(f)rift), VII, 108, 109.

2) 3cttfd)rift bes Deretns für üolfsfunöe, IV, 9ff. Dos Ctcö als erjäfjicnbe

Did)tung ift l)0(i)öeutfd) abgefaßt unö läßt G(i)t öramatifd) öen tloten fclbft fpre(i)en.

3) Perct), Relics, ed. Scijröcr, 1,26. 4) ReinI]. Köljler, flite Bergmannsl., 65.

5) flud) in öer OoItsöid]tung Sisiliens leben unbeftimmtc (Erinnerungen aus
ben g;agen ber Korfaren fort: pitre, Canti pop. 1,121.

6) (Eian, Mazetto di ninne-nanne Logudoresi, 32fl. dian e Hurra, Canti
popolari Sardi, 1,59. Serrar 0, Canti pop. in dialetto Logudorese, 161 fl.

7) J)altri(ij, Dolfsfunbe ber fiebenbürgifdjen Sad)fen, 236ff. Sdjufter, Sieben«

bürgifd) = fä(i)fifd)e Dolfslieber, 34, 35, 422. (Ein (El)ronift jener läge, mattl)ias lUiles,
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Rei(^tum, bm bas (EI[a^ an älteren Solbatenlieöern auftoetft^), erinnert baran,

tDeId)en bebeutcnben Hleil fran3Öf{f(^er lEruppen unb (Dffisiere in alter 3eit bie[es

Zanb [teilte. Die puftge (Ertoäfjnung ber Surfen in ben itaIicnifd|enüoIts=

liebem^) betoeift, ba^ bie ücrtjältnismä^ig roeit 3urüdliegenben Kämpfe mit

ben dürfen me!}r (Einbrud im Dolfsbemufetfein I)interlaffen tjaben, als 3. B.

bie getoaltigen Kämpfe Hopoleons I., bie gan3 3talien erfdjütterten. Ilapoleon

erf!i)eint in ber üoI!sbid)tung 3taliens nur ein paarmal, unb bas gan3 beiläufig.

(Beroiffe gefd)i(^tlid)e€r[d)einungen tjaften allerbings im (5ebäd)tni[fe eines Dolfes,

aber nur unüar; auf biefe werben bann alle fonftigen I)iftorifd)en Überliefe»

rungen gutgläubig übertragen. tDastjatbiebeutfdjeüoItsfages.B. ben Sdjtoeben

angebid)tet! Die 3al)I ber „Sd)roebenfd|an3en" allein ift £egion, unb babei finb

biefe primitioen Bautoerfe meift feltifd)er ober germanifd)er i}er!unft. fll)nlid)es

I)at fid) in ber fran3Öfifd)en üolfsüberlieferung !)erausgebilbet, nur finb es

bort bie (Englänber, benen ber DoIIsmunb in bunüer (Erinnerung anbietjunbert-

iät)rigen Kämpfe mit ben Briten Dinge nadjfagt, bie fid) mit anberen Hationen

3ugetragen Ijaben. (Es leben im fron3Öfifd)en Doüsliebe ber Hormanbie no(^

Spuren bes alten Jjaffes gegen bie „goddams".^)

tDer möd)te es tool)! ben HaturDÖIfern üerübeln, ba^ iljncn ein ausgeprägter

(Be[d)id}tsfinn mangelt, unb ba^ fie fein öerftänbnis für roafjre (Bröfee befi^en

unb fid) Don äußeren (Einbrüden unb perfönlid)en (Befüt)Ien leiten laffen? 3ft

es bod) mit ber gefd)id)tlid)en (Bered)tigfeit über!)aupt eine eigene $ad)e. IKan(^er

Staatsmann erfd)ien, folange er nod) in $k[\(ii unb Bein roanbelte, ben 3eit=

genoffen getoaltig; aber in ben Hugen ber Had^tDelt änbern fid) bie (5rö^en=

t)erl)ältniffc, ber f}elb feiner 3eit fan! 3ur llnbebeutenbl)eit I)erab, inbes anbexe,

bie i!)ren Cebenstoeg in ber Stille unertannt 3urüdlegten, lange nad)bem il)r

£eib üerraeft, in if)rer rid)tigen (Brö^e erfannt toerben. (Es gel)t ehen ben (Broten

ber (5efd)id)te loie ben monumentalen Bauroerten: fie erfd)einen erft aus

ber 5ß^^^6 i^ it)rer gansen (Bröfee.*)

betitelte feine (1670) in E)ermannftabt geörudtc dfjrontf mit 5^9 »Siebenbürgtfdjcr

tDürgengel"; es toaren Seiten, wo einige friebUd)e 3a^re 3U öen flusnafjmen gc=

I]örten: (Seorg Sd)uIIcr, Dolfslümlidier (Dlaube unb Braud) bei tEoö unb Begräbnis

im Siebenbürger Sad^fenlanbe, 35fl. 1) ITtünbcI, (Elfäfftfdjc üolfslieber, 128ff.

2) pitre, Studi,338. 3öc, Canti pop. Istriani, 68,227. Ratfjert] in Revue
des deux mondes, XXXVIII, 1862,345. HIartinengo = (Iefaresco, Essays, 114.

3) Spi^name ber (Englänber 3ur Seit ber englifdjen Befe^ung ITorbfran!rcid)s.

Bei Bcaurcpaire, Etüde sur la poesie populaire en Normandie, 80, roetft eine

Königstod)ter bie tDerbung ah mit ben oiermal toieberljolten tDorten: Eh! öte-toi,

retire-toi, franc traitre anglais. 3n ben flrbennen f)at fid) in einem £teb, bos

bie flmmen b^n Kinbern oorfingen, nod) eine Spur ber Kämpfe 3tDifd)en 5ran3ofen

unb (Englänbern ert)alten: iner)rac, Traditions etc. des Ardennes, 20.

4) T)a^ id) mit meiner flnfd)auung über bas üertjältnts bes Dolfsltebes 3ur

(5efd)id)te nid)t allein ftelje, betoeift folgenber Sa^, ben id) ber 3eitfd)rift bes üereins

für Dolfstunbe, 111, 125, entnet)me: „Die (Befd)id)te ift überall erft ein feimenbes pro-
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fllfo [c^mälc man nii^t mit bem üoIfsUeö , ba^ il]m bie gefd)id)tlid)e Hber

fel)lt^), fein IHangel entspringt in IDirüidjfeit [einen üorsügen.

Die (Ergebniffe unferer llnterfud)ung über bie Be3iet)ungen ber üoItsbi(^tung

3ur (Befd)id)te laffen fid) alfo baljin sufammenfäffen:

Das Poltslieb ift als ©efdjidjtsquelle unbraud)bar, es be[tel)t roeber

gefd)id)tlid)er Sinn nod) bas Bebürfnis banacf), gefd)id)tlid|e (Ereigniffe

im üolfsliebe feft5ul)alten. (Es ift besljalb aud) unmöglid), von einer (Bat»

tung gefd|id)tlid)er Dolfslieber 3u reben. 3m Berou^tfein bes fingenben

Dolfes gibt es foldje nid)t.

neun3el)nter Hbjdjnitt

Das Kriegslteö

Den Keim bes Kriegs liebes^) btibet ber Ruf, er fann als urfprünglid)ftc

5orm bes Kriegsliebes gelten. HIs $d)Iad)truf •) cor Beginn bes Kampfes im An»

gefid)t bes in Kampfesorbnung fteljenben S^inbes mit ooHer £ungenfraft aus»

gefto^en, ert)öl)te er ben ITlut unb bie (Eatenluft ber eigenen £eute, inbes er

ben $e\nb erfd)redte. Seine urfprünglidje Bebeutung rüar unb blieb febod) bie,

ber Seele bes Kämpfers erl)öl)ten Sdjtoung 3U üerleiljen, bieSd)reden besSobes

3U übertöinben unb alle Kräfte bis 3um äu|3erften an3ufpornen.

I)esl)alb roirb niemals ein Angriff mit ber blanfen IDaffe oljne anfeuernben

Sd)Iad)truf €rfoIg t)aben. So erfd)allten aus ben Sd)Iad)treit)en ber (Bermanen
bie burd) ben IDibertjall aus bem bid)t Dor bm ITtunb geljaltenen Sdjilbe Der»

ftärften, bumpf bröl)nenben Sd}Iad)trufe.^) (Es wax eine feelifd] rid)tige Beobad)»

tung, toenn ^^^i^i^ö unb $dr\b aus ber Störte biefes Sd)aIIes auf Sieg ober

6uft öer Bilöung, bas, tote ntd)t oft genug betont toeröcn fann, je nätjcr es ben

Dolfstümlidien flnfdjouungen liegt, öefto fubjettiöei- ift unb crft, je mefjr es bas

£eben ber öölfer auf Iiterarifd]e (foiDte monumentale) Scugniffe l)in Devfolgt, objeftioer

toirö, 3ur oollen (Enttoidlung aber erft gelangt, roenn es auf einer mel)r internationalen

Bafis 3ur Iüeltgefd)id)te roirb."

1) 3u äbnlidjcn (Ergebniffen gelangt öie Diffcrtation Don (Dsfar Sauer „Die

(ßuellen öer (Ef)eDi)'€f)afebaIIabe", I^alle a. S. 1913. 40. Das glcidje gilt aud) oon
öer (5eograpt(ie in öer Dolfsöid^tung. Sie fpringt roillfürlid) mit Seit unö (Ent=

fernung um. Be3cid)nenö bierfür ift, öafe nad) frans öfifd)en Dolfslieöern preufecn,

3nöien unö flfrifo öurd) öiefelben niärfd)c uon 5ranfreid) aus erreid^t roeröen:

5iuf , Das IDeib im fransöf. öolfslieöe 41.

2) (Einen (Befamtüberblid über öasKriegsIieö bobeid) in £rfd)unö (Brubers

Cnjiitiopäöie öer tDiffenfd)aften, 40. tEeil, S. 6ff. gegeben.

3) Die Sd)Iad)trufc oeröienten Dollftänöig gefammclt unö nad) öcn uer=

fd)ieöenften Rid)tungen grünölid) untcrfud)t 3U roeröen. Sic finö nid)t allein für öcn

Kulturl|iftorifer
,
fonöern aud) für öcn HTufifcr unö Pf:)d)oIogen roidjtig.

4) 3n öcn Kämpfen öes ITIarius mit öcn (Eeuloncn unö (Eimbern fdjiugcn öic

Teutonen 3um Sdilad)tgefd)rei im tEaft an tl)re IDaffen: piutard), ITIarius, 19.
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Hieberlagc fdjioffen, benn bas (BefüI)I beftimmte ben Son, unb bcr Sdjladjtruf

aus ben Seelen ungebrodjcner Kämpfer mu^tc geroaltiger an[d)tüellen, brot)enbei-

flingen unb länger anljalten, als bas Rufen unentfd)Ioffener unb unftdjerer

$d)aren. So geojäljrte ber Sd)Iad)truf oon oorntjerein einen fid}eren tDaI)rfd)cin=

Iid)feitsme[fer für ben Husgang bes J^anbgemenges. tDir toiffen 3U tocnig über

bic Hrt btefes germamfd)en Sd)Iad)trufes, um feinen 3nl)alt awQehtn 3U fönnen,

fid)er toar er fein bloßes unartifuliertes (5efd)rci, fonbern fprad) (Sefüfjle aus,

bie ben Krieger oor berSd)Iad)t beojegen: $lü<ii ben $einben, Rad)eburft, Bitten

3ur (5ottt)eit, Spott bem (Begner ufro. Der altgermanifd)e Sd)Iad)truf bilbete

fid) mit ber 3eit 3U einem d)oraIartigen (Befange aus, leife anfe^enb ftieg er

allmäljlid) immer lauter empor, bis er mäd)tig braufenb gleid) bem entfeffelten

Strom feine gan3e geroaltige IDudjt entfaltete.^) HIs Ijellenifdjer Kriegsruf

ift akakcc mef)rfad) be3eugt. Die römifdjen £egionäre ertjoben erft bei Beginn

bes fjanbgemenges il)r Kampfgefdjrei (barritus), bamit (5efd)rei, IDaffenüirren

unb bas 3i[d)en ber Pfeile 3ufammenu)irften, um bm $dnb 3U erfdjreden.^) (Ein

Sd)Iad)truf aus ber 3eit ber Kreu33üge lautete: femmir got unbe ba3 Ijeilige

grap! oud) Ijelf uns ba3 gotes grap! ober bes f)elf uns ba3 Ijeilige grap! Diefer

Ruf erfd)allte beim (Eingreifen ber Ritter ins (5efed)t, im £ager Ridjarbs rourbe

er jeben £{benb angeftimmt,^) Allgemein üblid) wax im Rtittelalter ber Ruf

Kijrie eleifon, er erfdjallte bei jeber feierlid)cn (5elegenf)eit unb würbe aud) oom
gemeinen DTanne bei IDallfaljrten ebenfo roie Kriegs3Ügen ausgefto^en, aus

iljm entroidelten fid) oielfad) religiöfe (Befänge/) — XUit bem breimaligen Ruf

t^alleluja ftürmten bie Briten iljrcn Jeinben, ben Sad)fen, entgegen.^) (Begen (Enbc

bes lUittelalters traten an Stelle ber religiöfen Sd}Iad)trufe oielfad) toeItIid)c;

fo riefen bie beutfd)en £anbsJned)te laut: I)er! I)er! beoor fie ben Sturmangriff

auf offenem $elbe unternat)men.^) (Einen präd)tigen Sturmruf f)atten bie treffen '),

als fie 1792 bie Don ben 5ran3ofen befe^ten tOälle 5tan!furts mit (lobesmut

angriffen: „3um Donner, 3um Donner, 3um Donner I)anoI)!" rufenb rannten

fie in gefd){offenen Reiljen gegen bas praffeinbe feinblid)e ßenex an."*) Heben

bem Kriegsrufe unb aus il)m I)eraus bilbeten fid) (Befänge, lOorte fanben fid)

1) Qlacitus, (Bcrmanta, Kap. 3. (Eööa, t)gg. oon f7ilöebrnnö, 110 (fiäoamäl):

Undir randir ek g-el. „Ritu fluctuum" fd)reibt öer römifd)c £)i[torifer flmtntaniis

marcellinus XVI. Kap., 12, 42. 2) üegctius, Epit. rei milit., III, 18.

3)f)offmann oon Sallerslebcn, (Bef(i)id)tc öcs öeutfdjcn Kird)enlieöes,

3. a., 42 ff.

4) (Ebenba 45, fiel)c oben S.S. flis altfransöfifdjcr Sd)Iad)truf ift Mont-
joiel, unb ^wat fiebenmal bei 3. Dieli^, Die tDa{)I= unö Dcnffprüdjc, 5eli'gefd)reie,

£ofungen, $d)Iad)t= unö Dolfsrufe, 196, beseugt. Suerft toirb Montjoie als Sd)Iad)ts

ruf öes Simon von TTtontfort (f 1213) ertDäfjnt.

5) Beöa, Hist. eccl. Hb., I, Kap. XX. 6) Kljlanö, Dolfslicöcr, Kr. 187.

7) flIs „uralten d)atttfd)en Strcitruf" be3etd)nct Pfifter ((rf)attifd)e Stammes«
lunöe, 110) ben Ruf „Sd)uni!", beffen „frütjcr I)effi[d)e lEruppen anftalt öes fjurral)s

fid) aud) bebienten". 8) (Erf=Böi)mc, £iebcrl)ort, 11,148.
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3U tDorten, ITTaljnungen 3ur 3!apfer!ett, (Erinnerung an voadexe Säten ber HIjnen

fnüpften [idj an bie Rufe, unb fo entftanben (Befänge nad) Hrt berer, bie uns

üonben Bambaras, einem Hegerftamme am oberen Senegol, erl)allen finb. So

lautete ein Kriegslieb biefes Stammes: „Kalt ift bas (bxah ben üätern, toeldje

feige Söljne Ijaben; bie Küt)nl)eit bes SoI)nes bringt toie fü^e tDärme in bie

(Bruft bes HIjnen unb erquidt fein altes (Bebein." Doli unb fd)ön flingt biefes £ieb

aus in bem Ruf: „(Es gibt nur ein Zehen für bie Sd)U)ad)en, ber tapfere Htann

aber ftirbt nie, fein Anbeuten ift bie (Erbfdjaft feines Dolfes. "^) — „SeibBraoe

in berSd)Iad|t!" ruft ein Sd)Iad)tgefang ber (Ion9a=3nfuIaner. „5ürd)tet nidjt

ben Hiob! (Es ift coeit beffer, im Kriege 3U fterben, als 3U I^aufe ermorbet 3U

ujerben ober langfam f)in3ufied)en an einer KrauÜjeit." -)

Da es rooI)I nid)t überall im J}eere Sänger genug gab, bie ber alten $d)Iad)t»

gefänge ITteifter toaren, fam ber Braud) auf, beftimmte Sänger mit in ben Krieg

3U neljmen, bie oor Beginn bes Kampfes !riegerifd)e (Befänge anftimmten. Soldje

$d)Iad)tenfänger gab esbeiben3nbern.") üiefe Sänger Ijatteniljrenbefonberen

pia^, Don too ous fie mit tüeitl)in fdjallenber Stimme bie lEruppen anfeuerten.

Der (Einbrud itjrer energifd)en (Befänge, bie fclbft bas Pferbeftampfen über=

brötjnten, auf bie Dorrüdenben Kämpfer roar berart, ba^ biefe fid) mit fana=

tifd}er IDut auf ben 5einb ftür3ten. — Die ü;f(^erfeffen Ijatten Dor il)rer Be=

!el}rung 3um 3slam eine befonbere Sängerftaffe (gel<uok genannt), bie mit

in bm Krieg 30g unb Derfe Dortrug, um bie Krieger cor ber Sd)lad)t 3U be=

geiftern; biefe Sänger fangen mit Dorliebe oon bzn 2aten ber Dorfaljren unb

oon il)rer Stanbijaftigfeit im (Befedjte.')

tDar ber Sieg erfodjten, bann galt es, bas (Bebäd)tnis an biefe ruijmreidje

(Tat in (Befangen feftsuljalten burd) Siegeslieber. Bei bcn Palau=3nfu =

lauern im Stillen CD^mn töirb auf jeben Sieg eines Stammes fofort (meift oon

ben lTTäbd)en) ein Siegeslieb gefungen. Diefen Sriumptjgefang bringt ber fieg»

reidje Stamm bei feftIid)emIEan3ÜberaIIim£anbe3umDortrag.^) SoId)e2riumpl)=

gefänge, bie sroifdjcn Dorfanger unb €t)or (Refrain) oerteilt 3U (Betjör gebradjt

tourben, befa^en aud) bie ITTaoris auf Reufeelanb.*^) flud) bei afrifanif^en

Dölfern rourben foId)e Siegeslieber oerfa^t.^)

Da^ bie t}ellenen Kriegslieber befa^en, ift fd)on burd) bie (Befänge bes IEt}rtäos

be3eugt. Da^ bie Krieger felbft Sd)lad)tlieber im dtjor mitfangen, er3ät)It piut=

ard) ^) : Dor bem Kampfe ftimmte ber König ber Spartaner ben ifißatiqQLog

1) Raffend, Voyage au pays des Negres, 1,439.

2) Baftian, Der lITenfcf) in ber (5efd]td)te, 111,415.

3) (Barcin öc Q^affi}, Allegories, recits poetiques, 540.

4) Berge, Sagen unb £iebcr bes tIfcf)erteffenDoIfcs, 21.

5) Semper, palau = 3nfeln, 140,213. 6) £iod)ftcttcr, neufcelanb, 509.

7) (Ein ?EriuTnpI)lieb bes Stammes ber Dafamo auf ifjren Sieg über bie R3aorta
Ijat Retnifd) (Die Sat)ofprad)e, I, 286ff.) ocröffentlidjt.

8) piutard), Lycurg. c, 22.
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7tai.dv, bas Kriegs» unblTtarf(i)Iieb, an, nadjbem er bas uor ber $rf)Iad)t üblidjc

Opfer bargebrad)t I}atte, roorauf bie Sruppen im dfjor einfielen.

Hltere römifd}e Solbatenlieber ertoäljnt tioius.^) Do^ bie Römer ber fpätcren

Kai[er3eit Sd)lad)tlieber befa^cn, möd)te man aus einer (Ertoäfjnung bei bem

(Befd)id)t[d|reibcr Hmmianus Htarcellinus 3um ^aiixe 377 n. dtjr. fdjlie^en.^)

Überliefert finb foldje (Befänge nid)t. IDo!)I aber I)aben ftd) aus ber römifd)en

$oIbatenbid)tung einige Spottlieber unb ein Siegeslieb ertjolten. Unter Kaifer

Hurelian fangen römifdje Solbaten biefes bluttriefcnbc Siegeslieb ^), bas mit ben

löorten antjebt: „daufenb, (Eaufcnb, tEaufenb Ijaben roir gefd)Iad)tet." 3n

biefer froI)Io(fenben töiebertjolung ber 3aI)I il^rer Opfer liegt etroas oon toilbem

Blutburft unb unbänbiger ITlorbgier. „So oiel XDein trintt feiner, als einer üon

uns Blut oergo^," alfo fdjlie^t biefes für btn (Beift ber römifdjen £egionen be=

3eid)nenbe 3ubeIIieb. (Erft aus bem 3a!)re 924 n. dfjr.ift ein Iateinifd)es Kriegs^

lieb erl]alten, ein £ieb, bas loätjrenb ber Belagerung oon ITtutina bieSoIbatcn

ber Befa^ung anftimmten, um fi^ gegen Überfälle feitens ber 5einbe toad) 3U

Ijalten.*) Diefes IDäd)terlieb gruppiert fid) um ben Ruf berüorpofteneiavigila!

Der Braud), cor Beginn bes ®efed)tes ein frommes £ieb 3U fingen, Ijat

fid) bas ganse lUittelalter Ijinbur^ bei Deutfd)en unb 5i^an3ofen erf)alten. 3n

ber Sd)lad)t bei Hiusfulum im 3ctl)re 1 1 67 entriß ber (Er3bifd)of (Ifjriftian einem

Bannerträger bas 5elb3eid)en unb ftimmte laut ben beutfd)en ©efang an, „ben

bieDeutfdjen im Kriege 3U fingen pflegten"^): „(Iljrift, ber bu geboren bift."

Hlle ftür3ten ungeftüm in ben 5einb , bie Sd|lad)t loarb getoonnen, 2 000 Deutfd)e

fiegten über 30000 Römer.^) — 3n ber Sd)lad)t am Berge Suron (4. Oftober

1189) erl)oben bie Deutfd^en ben Ruf Kt)rie eleifon unb fangen ein geiftlid)es

£icb, bas gleid}e taten bie 5ran3ofcn, bann sogen fie bie Sd)toerter unb ber

Kampf begann. (Einen Sd)lad)tgefang (tDicliet) in ernfter Stunbe an3ufti mmen
galt als beutfd]e Sitte. Die Sitte erljielt fid) nod) bas gan3e 1 3. 3cif)rl)unbert

fjinburd)^), benn in ber Sd)lad)t auf bem Htarsfelbe sroifdjen ©ttofar nnb Kaifer

Rubolf, am 26. Huguft 1278, fang bas beutfdje Jjeer:

Sant Itlari, muoter unöe tneit,

ol unsrtu not fi 6ir gefleit,

1) Ctoius , III, 29; IV, 20; V, 49 ; X, 30 (Carmina militaria incondita), XXVIII, 9.

<Es roarcn teils ©efängc 3um £ob ber 5iif)rcr, teils Spottlicber. €rI)Qlten ift nid)ts.

Oüius [diä^t btn IDert biefer Solbatenlieber [e{)r niebrig ein.

2) flmmianus lTIarcc{ltnus, Lib. XXXI, c. 7: Romani quidem voce un-

dique concinentes.

3) Dospiscus, Aurelianus,6,7. RI)einif({)es ITXufeum fürp{)iIoIogie, XXXIl,

525. Der ^ejt ift offenbar üerborben, id) f]abc besl)alb nur b^n mutmafeiid^en Sinn

toiebcrgegebcn. 4) Du ITIeril, Poesies populaires latines anterieurs, 208.

5) So fdjrcibttDörtlid) ber (If)ronift(J)offmann non Sallcrslcben, (Befd)id}te

bes beutfdjen Kivd)enlicbes, 3. fl., 42). 6) €bcnba 42.

7) £joffmann DonSanersIeben,®efd)id|tebesbeutfdjcnKird)enIiebes,3.fl.,68.
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roäI)renb öic Böljmen ein tfd)ed)ifd)es geiftlidjcs £te5 crljoben. Dasfclbc geiftlidje

beutfd)c $d)lad)tlieb ') erüang feitens öer bcutfdjen Kreusfafjrer oor ber 5 d) I a d) t

beiHcca (1291) unb DieIIeid)t aud) in berSd)Iad)t am I)afenbül)el(2.3uli

1298). Had) anbercr ITTelbung foll in ber legten Sd)Iad)t bas uralte lDaIIer=

lieb: „3n gotes namen oaren toir" erfd)oIIen [ein.^) (Ein flares Bilb baoon, tcie

im früijen beut[d)en ItXittelalter eine$d)Iad)t burd) (5efang eröffnet rourbe, gibt

bas £ubtDigsIieb^) ober, u)ie es in ber J}anbfd)rift genannt roirb , ber„rithmus

teutonicus de piae memoriae Hluduigo rege filio Hludwigi aeque regis".

Diefes in mittel» unb rijeinfränftfdjer ITIunbart oerfa^te £obIieb gebeult ber

Sd)Iad)t bei Saucourt (®rt 3U)ifd)en Hbbeöille unb €u). König £ubtt)ig III.

ftie^ am 3. Huguft 881 bei Saucourt auf feine S^inbe, bic Hormannen. HIs

er bie (Begner erblidte, banttt er (Bott, ritt fül)n einljer unb ftimmte ein £ieb

an, roorauf fein gefamtes {jeer mit bem Refrain Ktjrie cleifon! einfiel. nad)bem

ber Sang 3U (Enbe roar, begann bic Sd)Iod)t, u)eld)e £uba)ig einen glänsenben

Sieg, bzn Hormannen l)ijigegen bebeutenbc Derlufte brad)te.

Die Dortragsroeife bes Sd)lad)tliebes ift bicjenigc, tt)eld)e fid) bei ollen IXatur»

DÖÜern finbet; ein Dorfanger ergebt bas £ieb, bie ITIaffe fällt mit bem Refrain

ein. 3n biefem $alle loar ber König fclbft als Dorfanger tätig, er fang ein (fid)er

religiöfes) £ieb, toorauf bie Krieger ben uralten geiftlid)en Kriegsruf als (It)or

refrainartig anftimmten. (Db bes Königs £ieb mel)rere Stropljen getjabt I)at

baoon fagt unfere Quelle nidjts, es ift rDal)rfd)einlid), bafj eine Stropljc bei

ber flnnäljerung beiber f)eerförper genügte; bas £uba)igslieb fagt: „Sang roar

gefungen, $d)Iad)t toarb begonnen " , unb fd)eint bamit ansubeuten, ba^ bie Krieger

fofort, nad)bem bas Kt^rie eleifon cerflungen, fid) auf ben (Begner ftürjten. Da
bas £ubroigsIieb auf (Brunb oon TITitteilungen aus ITtitfämpferfreifen »erfaßt

ift, tjaben toir l)ier ein roatjrljeitsgemä^es Bilb bes frütjmittelalterlidjen Sd)Iad)t«

gefanges oor uns. flud) fjeilige tourben in Sd)Iad)tgefängen angerufen , nament»

lid} rourbe ber fjeilige (Beorg, ber Sdjutjpatron ber Ritter, um T^ilfe angefletjt^);

1) 3n öer 3 c i t f d) r t f t für öeulf(f)es flitertum, XXIX (H. S- XVII), 353, t>eröffcntltd)t

$d)örtbad) folgenbc, non einer Cjanö öes 13. 3al)rF)un5crts gefcfjricbene Dcrfc, öte

augenfd)einltd) ötc erftc Stropl^c eines ITIarieuIieöes btlöen:

floe IHaria gotes mutet unöc maget,

clleu mein not fei öir gedjlaget,

öu t)ilfe mir oon funöe!

flüc niaria, aller genaöen ool,

öerbarme öid) unöe genaöe mir u)oI

unb l)eile meiner feie ir tounben!

Dielleidit ift öiefeflnfangsflroplje gleid) öem alten beutfd)enS(f)Iad)lIieöe ober il)m nad)-

gebtd]tct. 2) £}offmann DonSallersIeben, ®efd). b. beutfd). Kird)cnl.,3. fl., 70.

3) nTüIIenf)off«Sd)erer, Denlmäler, Hr. XI.

4) 3n ber Sd)Iad]t beipoitiers (1356) riefen bic (Englönber ben f)eiligen (Beorg

an, bie Sranjofen bic I)eilige 3ungfrau. Sud)enu)irts IDerfe, I|gg. oon Primiffer,

60, 270.
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fo crüang in ber Sd)Iad)t bei Brunfeberg (1471) öicIDeife bcs Ijeiligcnöjeorg.')

lUit öem (5cfang bes Kriegslicbes brangen bcutfdje Krieger auf bic 5cinbe ein,

mit blanfem Sdjtoert eintjauenb.^) Soldje Kriegslieber erfd)allten aud) na6:\ ge»

röonnener Sd)Iad)t ober (Eroberung einer 5e[te : „f te fangen il}r Kriegslieb (roidict),

toie naä] (Einna!)me einer Burg", ersäljlt bieKai[erd)ronif.^) 3n ber blutigen

Sd)Iad)t bein^annenbergin Preußen (1 4. 3uli 1410) fang bas i^eer bes Deutfd|cn

(Drbens, nadjbem es lange tapfer gefämpft l)atte unb ber König oon Polen mit

feinen $(^aren mdi: „dijrift ift erftanben!", einen (Befong üon bes Jjeilanbs Huf=

erfte^ung. JJier tourbe alfo bas gciftIicE)e £ieb nid)t als (Ermunterung unb Stärfung

für ben Kampf, fonbern als eine Art oon Siegeslieb nad) erfoIgreid)em Streit

angeftimmt.^)

Heben ben geiftlid)en (Befangen ber Ritter in bm großen $d)Iad)ten oerneljmen

töir nur feiten ettoas oon ben £iebern, bie in ber ITTaffe bes üolfes lebten. (Eine

Husnaljme bilbet bas, toas fleißige dtjroniften oon ber Kriegsbid)tung ber Dit!) =

marfd)en, jener freiljeitsftolsen Bauern, gerettet I)aben. Sie fangen frani unb

frei, oft nid[)t otjne Spott, oon iljren Siegen, befonbers oon ber Sd)Iad)t bei

£jemmingftcbt(l 500).^) SoI(^er£ieber auf iI)reKämpfe muffen bicDitI)marfd)en

üiele befeffen ):}ühen, toie iljr dtjronift Heocorus beseugt.') Don tru^iger (Ent*

fd)IoffenI}eit biefer „ftolsen" Bauern gibt folgenbe Stroptje aus einem £iebe^)

gegen ifjren 3tDingI]errn, ben {}er3og Don I^olftein, Kunbe:

IDir rDtllen öarumtne roagcn ©oet unö Bloct,

Unö tDillciT bax alle ummc fteruen,

€er bat öer i^olften er floermoet

So fd)oIöc unfer \ä\om Zanb oerberocn.

Hus ben langen unb blutigen Kriegen 3roifd)en5i'an3ofen unb (Eng länbern

ertönt nur Derein3elt einmal ein £ieb bes fdjroer gebrüdten fran3Öfifd)en üoües.

Hur einmal 3ÜngeIt ber burd) jatjrseljntelange 5i-'ß"ibt)errfd)aft genäijrte f)a'Q

unl)eimli(^ empor in jenem Sd)lad)tliebe^) ber ausgeplünberten Bauern ber Hor=

manbie, bas ben oerlja^ten „goddams" ben Kampf aufs tlXeffer erflärt:

fluf ii)r HTänncr oom Dorfc, nefjmc jeöer eine E^adc,

Die tfjr ben König Si^antreidjs liebt. Um fie mit öer tDurscI aussuvotten,

5affc jeber guten ITTut IDenn fie nidjt ftd) paden toollen,

Die (Englänber 3U befämpfen! Sd)nctöct tt)nen toenigftens eineSra^c!

5ürd)tet ntd)ts, f(f|lagt fefte brauf

Auf bie goddams, 6tc £anbüeru)üfter,

Denn einer Don uns totegt iljrer oier,

3um minbeften fd)Iägt er tl)rer brei!

1) ©runötotg, Danmarks gamle Folkeviser, II, 554. Stcenftrup, Vore Folke-

viser, 110. 2) Kaifcrd^ronif , t)gg. Don Dtemcr, 1,218. 3) €bcnba 1,162.

4) f)offmann oon 5alicrsleben, (Befd). b. beutfd). Ktr(f)enliebes, 3.fl.,181.

5) ITlüIIenljoff, Sagen, IlTärd)en unb £ieber ber I^ersogtümer Sd)[estDig=£)oI»

ftein, 59ff. 6) €benba XXXV. 7) <Erf=BöI)me, £teberl)ort, 11,22.

8) £erouj bc £tnci:), Chants historiques francais, 1, 300, fl. (5afte, Chan-
sons normandes du XV. siede XVII, 92.
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(Es liegt ettoas oon lobernbcm S^ucr ber üolfsraut in bicfem Kampfliebe öcr

fonft fo Iebens= unb genufefroI)enBet)öI!erung. „Den (Englänbern, roenn fie fommen,

um 3U rauben, foll bas £ad)en oergel^en", brol)t ein anberes £teb.^) Der (Buerilla*

frieg, ber bamds in ber Hormanbie tobte, roar erbittert, es toar toot)! bie erfte

regelred)te Dolfsertjebung in ^i^Q'i^i^eid).

(Ein frifd)er tEon doII (Bottoertrauen unb Selbftbetou^tfein gel)t burd) bie

älter en $d)toei3erIieber, aus ber 3eit, roo bie Sdjtoeiser nod) um if)reUnabl)Qngig=

feit ringen mußten. Diefe alten Sdjiöeiserbauern Ijat im (Segenfa^ 3U ben fpäteren

$ci)töei3erfölbnern feljr treffenb ein (Bebidjt, um 1514 gebrudt unb bemBafcIer

Drucfer pampfjilus (Bengenbad} 3ugefd)rieben, ge[d)ilbert^):

Ka^ unb 3iger was ir spi}^,

Sie 3ugcn f)ar in I^elöens tDt)ö

€in fddlin uff bem rüden,

5rt]fd) tnaffer roas in ebel trand

Unb betten bapffer in I^er Iruden.

Sie ritten nit üi]I I)oF)er ro^

Dnb flirten nit ör)I gro^ gefdjofe,

(Bot toas ir Ijoffnung allcine

Dar burd) fie t)atten fjclbes müt.

(Ein Zeugnis oon biefer frommen fd)Iid)ten Denfart ber alten Sdjtociser legt ein

öolfslieb, bas fogenannte „(Blarnerlieb" ah.^) t)or berSd)Iad)t beiHäfels 1388

tlel)t ber f^auptmann ber Sd)rDei3er (Eljriftus unb XUaria um Ijilfe an:

roellenb U]x uns I)elfen

fo bftanb n)ir alle roelt;

bann toenbet er fid) an ben I)eiligen 5nboIin, ben Sd)u^patron bes £anbes:

® I)elger Ijcrr fant S^ibli

tu trüroer lanbsman,'')

fi bt^ lanb bin eigen

fo l)ilfs uns mit ercn bfjan.

Unb als !)ierauf ber Kampf fiegreid) für bie $d)roei3er oerläuft, ba geljört (Bett

unb bem Jjeiligen alles £ob:
Des banfen toir alle gote

unb fant 5ribli, bem Ijelgen man!

HIs 5el)beluft unb Raubgier ftatt frommen Ritterfinnes 3ur treibcnbcn Kraft

bei 3at)Ireid)en (Ebelleutcn geiDorben roar, Dernaljm man nidjts mel)r uon ben

frommen Sd)Iad)trufen unb (Befangen ber Dorseit. Unb röenn fie bie {^eiligen

anriefen, ba flang es toic fred)er Jjoljn, fo roenn einer iljrer beliebteften (Be=

fange alfo anljob:
Don erft fo toell toir loben

ITTarjam bie raine IHaib,

fie ift fo I}od) bort oben,

Kain pitt fie uns oerfait,

1) (Bafte, I.e., 59. 2) ©oebefe, pampl)ilus (Bengenbad), 13,

3) UI)Ianb, Dolfslieber, ITv. 161. Ciliencron, I^iftorifdieDoIfsIiebcr, 1,147,149.

4) „Tanbsman", ber I)eiligc giltals Blitbürger, fiel)e £}iibebranb, (Befammeltc

fluffä^e, 108.
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unb 6tc tjciligc 3ungfrau um f)ilfc für öic Raubritter anflefjte.^) (Bcfungen rouröe

fleißig in ben Krcifen ber Stegreifritter, aber roos fie fangen, barin iöe!)te ein

unritterlidjcr (Bcift, ftatt I)öfifd)er TKinne unb abeligcr 3ud)t belebte biefe£ieber

rotje Raufluft unb unbönbigc (5enu^fud]t. tDir befi^en nur einige Proben biefer

Did)tung bes finfenben Rittertums, aber fie genügen, um uns ein lebensoolles

Bilb 3U getDäI)ren. 3n einer Jjanbfdjrift aus ber erften Jjälfte bes 15. 3al)r»

fjunbcrts ift ein £icb crljalten, bas man nad) feiner gansen Raffung als in ben

Kreifen ber fet)be= unb beuteluftigen Ritterfdjaft entfprungen anfel)en !ann.^)

„Der IDalb Ijat fid) belaubet", fo Ijebt ber Ritter an, „be^ freuet fid) meinlTTut;

je^t f)üte fid) mandjer Bauer, ber fid) bereits in Sid)erl)eit roiegt! " Diefer tro^igen

Hnfünbigung folgt bie IKaI)nung an einen jungen €belmann: je^t fei es 3cit,

im grünen f^olse ju lauern unb bem Bauer auf3upaffen, coenn er 3U I}ol3e fat)re.

„Renne it)n frei^Iid) (roütenb) an, erroifd)c il)n beim Kragen, nimm it)m ah,

was er liat, fpanne it)m bie Pferbe aus, unb I)at er nidjts im Beutel, fo rei^

i^m bie (Burgel ab\" Hlfo roörtlid) unfer £ieb. Die fd)eu^Iid)e £ef)re, Unfdju^

bigc 3U berauben unb 3U ermorben, mag oft genug befolgt toorben fein; oon

ber DertoerfIid)!eit foId)en (Treibens bescigt jebod) ber Sänger bes £iebes fo roenig

(Empfinbung, ba^ er überbies nod) berb gegen bie Bauern Ios3ieI)t unb fie toegen

it)rer Sitten beim Q-an3e oerfpottet. I)öt)nifd) rüf)mt er fid) 3um Sd)Iuffc nod),

er töi[fe felbft einen reid)en Bauern, auf bm er es abgefet)en liahe, er toollc

nur nod) ein n)eild)en toarten, bann roerbe ii)m ber betreffenbe Bauer „aus

aller Hot f)clfen", bas l)ei^t: er toerbe if)n tüd)tig ausplünbern. Dies Räuberlieb

Hingt fonberbarerojeife mit einem Hnüang an alte ritterlid)e IlXinne unoer^

mittclt aus:
(Bott grü^ 6td) fd)önes 3ungfräuletii,

©Ott grüfe öctn ITlünbcIein rot!

Das £icb 3cigt fonft im Stil gan3 bm (Einfluß bes öolfsliebes , bas offenbar

bamals in bm Kreifen bes nieberen Ritterftanbes gan3 unb gäbe getoorben toar.

Das gleid)e trifft 3U auf ein anberes, fd)on oben angefüt)rtes Raubritterlieb,

bas bm Übergang 3ur Did)tung ber fal)renben Ritter ober Reiter unb ber Sölb-

ner oermittelt. tDir meinen bas bamals üiel gefungene £ieb bes Sd)enfen=

ha 6). IDer biefer Sänger, ber IDort unb IDeife 3ugleid) erfanb, getoefen, ift

nid)t überliefert, man get]t aber tx)ot}I nid)t fel)l, roenn man in it)m einen Stanbes»

genoffen bes foeben befprodjenen Raubritters aus ber fr änfifd)en Ritterfd) oft

erblidt. Seine Huffaffung oon tDelt unb ITtenfd)en ift genau biefelbe, nur I)at

er es toeniger auf Bauern als auf reifenbe Kaufleute abgefeljen. 3l)r „Über«

mut" t)at's i!)m als oerarmtem Rittersmann bitter angetan:^)

1) Ctlicncron, Deutfdjes Ceben im öolfslteö, 365. (Es fjonöelt fid) I)icr um öen

Hnfang bes unten eingel)cn6 befprocfienen Sd)enfenbad)lie6es.

2) Das £ieö ift 3uerft gcörucft bei 5id)arö, Sranffurtifd)cs £{x6)'w, III, 280,
öaraus bei UI)Ianö, Dolfslieber, I, 339 unb (Erf=Böt)me, £icberI)ort, II, 23.

3) £ilicncron, Deutfd).£ebeni.r)oIfsI.,365ff. Böl)me, aitbeulfd).£ieberb.,532.
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man foll fie außer flaubcn

auß tren füd)fincn fd)auben

mit prcnncn unö mit rauben

öic fclbige Kauficut gut

öas fdiafft il)r Übermut.

Die loftbarcn Kleiber bcr rafd) emporgefommencn unb rctd) gctoorbenen ftäb-

tifd)en Koufleute, itjre mit 5ud)spcl3 üerbrämten IHäntcI tcaren bem I)ungcrn=

ben Ritter ein Hrgernis, er I)ält es besl)Qlb für fein Unrei^t, fie wit ITlotlen

aus il)ren teuren (Beroänbern I)eraus3ul)oIen, biefe elegant gcfleibeten Stäbter

finb it)m „ein red)tes IDilb, töo ers im IDalbe erblicEt". Die Pel3e geben für

ben Ritter roarme löinterüeiber, besljalb — fo ruft er — „rennt fie toarfer

3U Ro^ an unb fengt fie toie bic fem, bredjt t^ren £)od)mut unb fted)t fie von

bm (Bäulen!"') Da^ es fid) um abelige tOegelagerer Ijanbelte, berocift eine

poetifdje (Eru)iberung , bie im (Eon bes $d)enfenbad)Iiebes geljalten, offenbar

Don ftäbtifd)er Seite ausgegangen, bcm Sd)en!enbad) unb (Benoffen oorroirft,

ba^ fie ben abcligcn Hamen 3um Sd^impftoort erniebrigten*), unb iljnen eble

Beifpiele aus flbelstreifen Dorl)äIt.

IDen üon ben 3aI)Ireid)en abeligen Sproffen S^^^^ u"b Raub im Bufd)e nid)t

nätjrten, ber fud)te Solb im Kriegsbienft. So entroidcite fid) bas Rittertum, bas

einft ber Sröger ber Pafallentreue geroefen \x>ax, immer me!)r 3um internatio»

naien Sölbnertum.

(5an3 Dcrfd)ieben Don ben älteren tiebern ber Sc^roeis, bie ben Befreiungs=

!ampf unb bie Kriege gegen Burgunb feiern, too es galt, für eigenen fjof unb

£jerb 3U ftreiten, unb an tDert il)nen toeit nadjfteljenb finb bie (Befängc ber

Sd)iDei3er Reisläufer. So nannte man biejenigcn beujaffneten Sd)roei3er,

bie um Selb in fremben f^eeren bicnten. Dicfes treiben tjatte fid) um bie Htitte

bes 15.3a^rt)unberts t)erausgebilbct unb rafd) berart um fid) gegriffen, bafe es

fclbft Don it)ren benfenben £anbsleuten als großer Krebsfd)abcn empfunben unb

üerbammt, aud) tx)ieberl)oIt, fo bereits 1465 3U Bern »erboten tourbe.^) 3u

Anfang bes 16, 3a^i^^unbcrts nal)mcn infolge bes ungett>ot)nten Reid)tums,

ben bie Reisläufer aus ber 5i^ß"ibe t)eimbrad)ten, Üppig!cit, IRü^iggang unb

Derroljung überl)anb, bie „tDiffenfdjoften, i{)re Hder unb f^erben, il)rc IDciber

unb Kinber oernadjläffigen fie", fo eifert 3a{ob U)impl)eling gegen bic Sd)tDei3er=

fölbner'*), „unb laufen toeg, um fou)oI)I it)r eigenes £eben 3U gefät)rben, als

anbcrer inenfd)en BIut3u üergie^en, fcl)rt einer mit frembcm (Bolbe, mit ücr=

golbetcn Ketten unb fonftigen Dingen, bie ben IDelttinbern loert finb, 3urü(f,

fo 3cigt er fie in ben Sd)enft)äufern ben HItersgenoffen unb ermuntert biefe

burd) ben (5Ian3 unb Klang bes Silbers ebenfalls in ben Krieg 3U 3iel)en, toeil

bg Ieid)ter als mit bem Beftellen ber flcfer unb mit bem Rlelfen bes Dict)es

1) £iIicncron, (Ebenöa, 370. 2) (Ebenba, 374.

3) (5oeöefc, Pampt)ilus (Bcngenbadj, 544, H.

4) Bacdjtolö, (Bcfd)id)tc öer öeutfdjen Citeratur in öcr Sd)U)ei3, 170
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Reidjtum 3U getoinncn ift. Kaum fönnen itjre Buben auf bcn Beinen fteljen,

fo fterfen fie Straufeenfebern auf, rüljren Sag unö nad)t bie Srommel, tragen

DoId)e, lernen ftol3 einl)er[d)reiten, fid) prädjtig üeiben unb mit il)ren Bliden

roilbe (Bemütsart oerraten". (Ein £ieb berSd^roeiserföIbner^) enttoirft oon iljnen

folgenbes anfd)aulid)e Bilb:

meng breiter oierfdjröter Sd]tDt3er!nab

nienger f)at im fedel lü^eP) Ijab,

I)et er otl, er fem [in tool abl'^)

truog uf öer adjfel ein breiten ftab

öamit ein tcöer guot toerfdiaft gab/)

IDie biefe Sölbncr Rauften, baoon er3ät)It basfelbe £ieb folgenbes*

ba Itcfenb toir in öic feiler in

unö tDuröenö mc toann f)alb doII roin.

IDir fd]anftenö in mit füblcn"^) in,

6a ftadjenb toir niber mang feiftes fd)tDin,

toir ftießenö brenb juon roenöen in,

bm roud) fad) man oud) cnnet 6cm Rin.*)

Kein IDunber, ba^ man bie Sdjroeiserfölbner als „toilbe (Bäfte" oerabfd)eute.

3u berRot)eitunbUngef(^Iad)tf)eit iljres Huftretens pa^teiI)rrul)mrebigeslDe[en;

fo rül)mte fid) ein „frifd)er (Eibgeno^":

(Er l)at mengen Stcabcn erftod)cn ')

unö mit öen Stra^burgern gerungen.

(Ein anberer ift bamit no^ nid)t 3ufrieben, er möd)te nod) meljr Blut oergie^en,

er fingt oon fid):

Sin I)albarten I)ot er geroest

cor (Botlieben in öem riet,

ba öie Sd)maben tooltenö tDidjcn

unö erftoci)en rouröenö bf)enö;

er roil nod) mengen erftedjen,

e öer fricg liah ein enö.

Biefe Sd)tDet3erföIbner toaren ein raul)es erbarmungslofes Dol!, beffen tDud)tige

Qiritte bie tDelt röeitt)in er3ittern mad)ten.^) (Eine gro^e Rolle unter bm £ie*

1) TlTet)er oon Knonau, Die fd)töei3erifd)cnI)iftorifd)ent)olfsIie6er, 17, 18,33.

2) menig. 3) er roüröe es Ieid)t los! 4) fie saljlten mit öen IDaffen.

5) Kufen. 6) jenfeits öes Rt)eins.

7) Sobler, Sd)tDei3ertfd)e öolfslieöcr, 11,90.

8) Don it)rem Ungeftüm geben if)re £{eöer Kunöe, öercn fie oiele tDo!)I aud) als

HTarfd)Iicöer fangen. (Ein Sdjtöeiser Kriegslicö öes 15. 3al)rt)un6erts at)mt öie frie»

gerifd)e IHufif fo öeutlid) nod), öa^ mon faft an abfid)tlid)c Cautmalcrei gloubcn

möd)te in folgenöcn üerfen:

Bumperlibum, aberöran I)eia{)an!

unö Bumperlibum, unrutD öas fumpt.

tDos tuot uns, toas tuot uns,

Donner, bitf, I)agcl? t)eiat!an aberöran!

Bödel, Pfqdiologie 5er öoltsöid|tung. 2. Hufl. 23
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bern bcr $(^toct3er[ölöner fpicitcn bie Spottlieber, bic bem Kampfe coraus»

3ugel)en, oft aud) iljm 3U folgen pflegten. Die Partei, tDcId|e fid) bm Sieg 3u=

fd)rieb, ocrljötjnte btn (Begncr, ber feinerfeits bie flnttoort nid)t fdjulbig blieb

unb mit gleid|er ITIünse I)cim3al)lte. Die 3at)I biefer Spottgefönge mufe feljr gro^

getoefen fein, leiber finb oielc foId)er berben Kriegsgefönge, bie am £agerfeuer

auf blutigem $^lb^ entftanbcn, oerloren. ITIitunter ging bem rairtlidjen Kampf
nac^ alter Recfenart ein regelrcd)ter $pott= unb £iebertüettftreit üoraus, ber

erft bie (Bemüter tüd)tig ins Sieben brad)te.^) So gefd)al)'s Dor bem Sd)rDaben»

frieg. flm Hnfang bes 1 6. 3ö^i^I?unberts toar eine fangesreid)e 3eit, man !ann

getroft betjaupten, ba'Q bamals bie BIüte3eit bes Doüsliebes beutfd)cr

3unge toar.

IDenn man aus ben erl)altenen Überbleibfeln auf ben bamals gangbaren

£ieberfd)a^ fd)Iiefeen barf
, fo roar er oon überquellenber Sülle. Hllc Sofern ber

öolfsfeele muffen bamals in £iebern geflungen t)aben. tDie reid)t)altig ift allein

bas £icberrepertoire ber £anbs!ned)te an nod) erl^altenen lTIarfd)=, Srinf»,

£iebes= £ob« unb Spottliebern, fein (Ereignis-), bas fie betraf, blieb oljne fein

(Ein Iro^iger, fiegesgetDiffcr Klang tönt aus jebem tDorte öiefes offenbar Don einem

öer DcrtDogenen „Reisläufer" ge6td)teteTi HIarfd)lie5es. (Tnet)er oonKnonau, ab^n*

6a, 16, rgl. tEobIcr, SdjrDciserifcfje üolfslieber, 11,49.)

1) Über öie Spottiteöcr öer Sd)U)ei3cr unö öer Canösfnedjtc finöct fid) Iläfjeres

im flbfd)nitt: „f^umor unö Spott in öer DoIfsöid)tung".

2) Die £anösfned)tc bcfafeen aud) il)re ITlarfdjIieöer. (Einige StropI)en finö

erf)alten, aus tl)nen fönnen toir uns ^eute nod) genau öcn roüröeüollen, gemeffenen

(Bang öes JErommeIfd)lägers mit öer großen fdjtoercn £anösfned)tstrommcI Dergcgcn=

tDärtigen: ^^ ^^^^ mußten mir gan,

3m Blut mußten roir gan

Bis über, bis über öie Sd)ul).

Barmf)er3iger (Bott, erfenn öie Hot!

Barmf)er3tger (Bott, erfenn öie Hot!

IDir muffen fonft oeröerbcn alfo.

So crflang es öurd) öie Reif)en öer £anösfned)te, tocnn öie tCrommel ging, unö fie

geöad)ten i{)res blutigen Steges bei pacta (1525), too fie öen König öer Sranßofen

gefangen nal)men. ^zbe Silbe öiefer Seilen fdjollt tote öer Sd)Iag öes Sd]lägels auf

öas Trommelfell, öie tDieöerf)oIung öer TDorte üerftörft öen (Einörud öes 6raufens

beim flnöenfen an öas blutige Ringen öer Sd)Iad)t. (Es flingt, als ringe fid) aus

tEaufenöen oon blutenöcn Sterbenöen ein einsiger ber33crreifeenöer Ruf gen E)immel.

(Es gibt in öer umfangrcid)en poefie öes Krieges feinen (Bcfang, öer ebcnfo fur3 unö

ergreifenö öie Sd)rcden öes Krieges fd)ilöevte, roie öiefer tErommelreim öer öeutfd}cn

£anösfncd)te. — (Ein £anösfned)tslieö com 3aF)re 1547 (£tIiencron, E)tftorifd)C

Dolfslieöer, IV, 450) malt fel)r wirfungsDoII öas (Betümmel öer Sd)lad)t:

flilarm! allarm! öeöen öe trummein fprcfen,

bat tDort eine grote ftunö,

öat gefdjüttc iiebb toi en afgeörungen

all to öerfüloen ftunö.

pii^! pla^! I)ort mon öe f)afcn frafcn ufu).
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£ic6, ja m(i|t feiten gab es meljrerc £ie6er auf folrfje (Befdjctjniffc. Dtefer Reid)»

tum lä^t fid) nur erflären ous bem (Seifte jener Seit. (Es lebte ju Beginn öes

16. 3at)rt)un5erts ein DoIIblütiges fraftftro^enbes (Bef(i)Ied)t, bas nod) einmal

ef)e gro^c üer!)eerenbe Umu)äl3ungen bie inenfd)I)eit crf(i)ütterten, fid) ausleben

unb ausjubeln toollte.^) du überfeinen ift freilid) nid)t, ba^ unter ben Sölbnern

jener Sage fid) mand|e t)od)bcgabtc unb bid)terifd) bebcutcnbe IKänner befanben,

fo unter b^n SdjtDcisern ber als Htaler, Did)ter unb Staatsmann tätige Hülaus

ITtanuel, unter ben £anbsfned)ten: 3örg (Braff, ber ITTcifterfänger, Kird)»

f)of , ber (Er3äI)Ier bes „tDenbunmutI)" unb 3oI). dljrift. flrtopeus, genannt

löoldenftern, berÜbcrfe^er bes Romans „3smenius".^) (Einige I)übfd)e Beiträge

3um £ieberfd)a^ jener fangesfrofjen 3eit oerbanfen toir ben im £anbe umt)er=

faljrcnben „Reutern", bm 3U Pferbe um Solb fed)tenben Kriegern, barunter

mandjer aus eblem Stamme. Sic maren gleid) iljren Kameraben, ben £anbs»

tmäfkn, ein tru^iges Iieberreid)es (Befd)Ied)t^), bas b^n Ritter Sant 3örg 3um

Rottmeifter erforen Ijattc*^), tapfer, aber aud) rüdfidjtslos unb räuberifd) in

Sagen ber Hot: -^ ., , . ., « ^^
iTierft auf, ir rettersfneben,

roas unfer oröen inljelt!

fo tötr nimmer Pfenning f\ahtn

unö uns füter unö mal entfclt,

fo müfeen toir fürbafe xoerbcn

öa^ toir nit I)ungers fterben,

öte retcf)en faufleut erben.

Diefes „beerben" erfolgte nidjt auf bcmlDcge bes (Erbred)ts, fonbern bes Sauft»

red)ts auf ber £anbftraöe. Die Kaufleute mußten b^n reitenben Sd)nappl)äl)nen

Qhnn „itjre ^a\iie laffen", u)ie ein Dertretcr ber „guten" Reiter fpöttifd) fingt. '^)

!}öd)ft naio oerteibigt fid) ein „arm ruitcrfen" in einem nicberlänbifd)en

£ieb (bas I)anbfd)riftlid) aus bem3cil)re 1537 oorliegt)^) toegen feines Reitens,

Raubens unb $tel)lens bamit, ba^:

Das Raffeln öcr I)ot)en Canösfned)tstrommeIn, öas Knallen öer (5etDeI)rc ift miltelft

£autmalerei gut toieöergegeben.

1) näf)cres über Canösfnedjtslieöer finöct fid) in meinem ^anöbud) öes öcut»
fd)en üolfslieöes 247ff. 2) (Boeöefe, pampf)tlus ®cngenbad), VI, a. 528.

3) Konnte öod) J)err ptjilip öer 3üngere, Srei^i^r 3U IDtnnenberg unö Beitjel»

ftei)n, 1582 ein Büdjlcin oon 33 geiftlid) umgeöidjleten ,,(lf)riftltd)en Reuter =£ieöern"

ocröffentIid}en, ein Bud), öas 1586 fogar eine 3roeite flufloge erlebte. Böl)me, flit«

öeutfd)es Cieöcrbud), 781.

4) £tIiencron, Deutfdjcs £eben im üolfslieöe um 1530,370. 5) (Ebenöa, 34L
6) Derfelbe (Beöanfc in äl)nlid)c tüorte gcffeiöet erfd)eint aud) fonft, 3. B. in

einer Berliner J)anöfd)rift oon 1568 (£)etöelberger Oeöerf)., {)gg. oon Kopp S. 157):

Rauten unö rauben is fein fd)anöc

öcs tl)un öte beftc I)offIeut

im Brunfd)aiigifd)en lanöc.

t)iclleid)t liegt ein Spridjtuort jener Seit oor, roofür öic Alliteration reiten unö
rauben fpräd)c.

23*
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Kutten cnbc roocn is gf)cen fd)anöc

bat öocn öie Ijeren al

öic beftcn non öem lanöc

öaer om fo iDagtjen \i Ijaer liif cnbc goct.^)

Don fllbred)t oon ber Rofenburg, einem fränfifdjen (Ebelmann unb „freien reuters=

man" rüljmt ein „Reuterlieb", ba'Q er ein Ro^ befi^e, bas seitern unb traben

lönne, „barauff tljet er mand)en nürnbergifd)en pfeffer[arf jagen".^) ITland]em

„Reuterlein" be!am bas übel, benn bie (Beplünberten fannen auf Radje, unb gar

mand)er Reuterfdjopf „rüljrte ben (Balgen".^)

So lebten benn tatfädjiid) biefe Kriegsleute oerfemt tDicbcr5ud)simlDaIbe,

„fud)srDiIb" nennte [td) besljalb mit Redjt ein „reiter gut" in einem bamals

Diel gelungenen ZkbQ^) XRxt RIenfd}en 3U Ijaufen, toar ben (Beödjtcten nur [citen

geftattet, barum roarb sule^t ber finftcrc IDalb iljrc tüotjnftötte^), roo fie bei

£aub unb (Bros unb Dogelfang fid) oergnügten:

bort flet eine £}ütte, öic ift roci^ bebedt,

barauf ift ein grüner sroetg geftedt

ba reit id) ein, ba reit td) au'Q

bas ift mein allerbeftes Ijaus,

üingt's mit gutem f)umor aus Reitermunb. S^cili«^» toenn ber grüne Sommer
fdjtoanb, bann tönte bie IDeife tlöglid): „ber reif unb aud) ber talte fdjnee, ber

tut uns ormen reutern tue, roas follen toir nun beginnen?"^) Beim tDirt in

ber $d)en!e, roo es fid) ber „reutersfnab" fo gern roo!)! fein lie^e beim ITXet,

!ül)len tDein unb bem „gebraten I)cnnlin" '), barf er fid) aber nid)t bliden laffen,

benn ber oerlangt bare Be3aI)Iung unb lä^t fid) toebcr mit (Dütc nod] mit ber

DroI)ung, ba^ i{)n ber(Baft „auf ber breiten I^eibe aus ber $d)eibe feines Säbels"

bc3al)Ien roerbe, irremad}en. dr bleibt babei: oI)ne Be3at)Iung fein Urlaub!

Sonft toirb bas Pferb gepfänbet unb ber 3ed]bruber mu^ U)ie fein lieber (Be=

feile $d)u)artcnl)als 3U $u^e gel)en.'*) Bei all biefem £eibe oerbleibt aber bod)

ben Reitersfnaben ein (Iroft: bie 5^auen finb il)nen I)oIb. So rettet bie $xau

IDirtin il)rem fargen Ttlanne 3um tErot5 bcn 3ed)preIIenben Reuter cor ber Pfän=

bung, fie ftedt il)m I)eimlid) (Selb 3U unb befreit ben „guten fd)Iuder" fo aus

feiner großen Hot, Kein IDunber, benn er fd)ien il)r „ein Ijoflid) RTan" 3U fein,

unb u)eld}es 5i^auenl)er3 eroberte ein DoIIenbeter Kaoalier nid)t?^) Aber aud)

tiefere, nid)t blo^ r)orübergel)enbe Heigungfanb ber fd^neibigeSoIbat: lTtand)es

tränenbe HTäbd)enauge blidte il)m nad), tocnn er baoonsog ins $db:

1) J}offmann non Si^HersIcben, Hiebcrlänbtfdjc Dolfslteber, 2 fl. 184.

2) flmbrafer £teberbud), f)gg. oon Bergmann, 58.

3) Ctliencron, Deulfd)es Zihin im Dolfslieöe um 1530. 572.

4) (Ebenba , 376. 5) ffbenba, 379.

6) Böfjme, flitbeutfdjes £teberbud), 537.

7) Fjeibelberger ^anbfdjrift, t)gg. oon Kopp, 170.

8) £tIiencron, Deutfdjes £eben im üolfslicbe, 340.

9) Böt)me, aitbeutfd)es £teberbud), 535.
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Das megölcin an öem laöcn ftunö

l)ub üeglid) an 3U tocinen:

„(Beöcnf öaron, öu junger Knab
la% mid) nidjt lang alleinc!"

Der junge Reiter loirft fein Rö^Iein fjerum unb ruft i^r 3U: „Hun g'fegn bic^

gott, mein fd)önes lieb, ujenb beine reb nid)t umbe! Befdjert (Bott glüc!, toenb

nimmer ^mM, abe meines l)er3en eine frone!"^) (Eines ber fcE)önften £ieber^),

bas je aus beutfdjem 5rauenf)er3en erftungen, l)at ein ITläbdjen um bie lUitte

bcs 1 6. 3a^i^^unberts feinem £iebften, einem Reiter, nad)gefimgen; alles, loas

fein J}er3 an flbfd)iebstDeI) unb 3arter Sorge erfüllte, f)at es in biefe innige Ciebcr»

blüte gefd)Ioffen:

flcf), rcidjcr (bot, üerleti) im glüd, tag, naäit unö alle ftunben.

roo er reit in öem lanöe! tnann id) geben!, ba'Q im tool geljt,

betoar fein leib oor Unfalls öücf, mein t)cr3 in großen frcuöen ftefjt,

bl)üt in Dor leib unö fd)anöe! mir ift öer liebft auf eröen.

öas toil id} immer öanfen öir

ITtit ber Derfid)erung, bafe es für ifjn nid)t bes Kaifers (5ut nätjme, unb ber

(BetDifeljeit, ba^ ber 5erne bennod) fein eigen toerben muffe, üingt bas anmutige,

3arte £teb aus. (Es toar gemi^ rein getoöt)nIid)er ITfann, bem foId)e ITtinne ent»

gegengebrad)t rourbe, unb toie unter b^n £anbsfned)ten, fo roirb aud) unter

b^n Reitern mand) abiig Blut oertreten geu)efen fein, bos Hbenteuerluft ober

jugenblidjer S^^^ti^itt ii i^i-*e Reif)en fül)rte.

Hus foI(i)er eblerenflrt erüären fid) aud) Regungen bitterer Reue, bieifjren

Husbrud in Reuterliebern finben; bas £ungern auf bQU £anbftrafeen, bas Darben,

Rauben unb Sedjprellen mag tool)! mand)em (Bemüt Don befferer flrt^) t)er3=

lid) 3urDiber getoefen fein. 3u biefen üergrämten getjörte ber Derfaffer eines

Klageliebes ^), aus bem etroas röieSeIjnfud)t nad) ben Seiten ber IRinnefäng er

Üingt: „Durd) benXDalb auf S^eibeute reitcnb, erblidte id)", fo tjebt ber Sänger

an, „eine bli^faubere ITTaib, bie ausging, Rofen ju pflüden. Hd), bad)te id)

ba, fie pflüdt rote Rofen il)rem Sd)a^ 3um Kran3e — unb ba fiel's mir fd)roer

aufs {jer3: bcin £os ift als armer Reiter 3U reiten unb 3U rauben unb 3U ftel)Ien

roie ein Dieb, ein lieber BuI)Ie toinft bir nid)t 3um fröl)Iid)en 0!an3e (u3ot)I aber

ber (Balgen, tocnn fie bid) fangen)! £{6:} fönnte id) (wk meine t)orfaI)ren) nad)

ebler Ritter Hrt ben Speer im H^urnier 3erfted)en unb bzn Sd)ilb 3er{)auen!" (Es

mag rool)l, toenn alte unb jungeReiter3ufammenfa^en^),mand)er ältere Rtann

b^n 3ünglingen pon ber ritterlid)en üäter Art er3äl)It iiahen. Die Reuter treten

1) Böl)me, aitöcutfd)es £teöerbud), 541.

2) ©eorg 5orfters frtfd)e tcutfdje £icölein, I)gg. oon Tltarrtagc, 133. £ilicn =

cron, Deutfd)es £eben, 359.

3) „guet" ift öas fteF)enöe Bciroort, öas ftd) öic Reuter felbft beilegten.

4) £)eiöelbcrger £ieöerf)anöfd)rtft, J]gg Don Kopp, 156.

5) Diefe Situation beutet öer Sdjlu^ eines Reuterlieöes an. (Ebcnöa 124.
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3U Hnfang bcs 16.3a^tt)un5crts, roo bie lange Ijellebarbc unb bic Kartaune

öert Kampf entfc{)ieben, bereits ftar! 3urüc!. Sic bilbeten ben legten Rcft bcr

Rittcrfd)aft, ber |id) in ben UTaffen bes Sufeüolfcs allmätjlid) ocrior.

Diefes 5 u B ö o I ! refruticrte fid) im 1 6. 3al)rt)unbert meiftens aus bcn

£anbs!ned)ten, geworbenen Kriegern. Had) einem iljrer £ieber ift ber£anbs»

tned)tsorben unter Kaifer HI a j im i I i a n aufgetommen.^) Die £anbsfned)te famen

meift aus beutfdjen £anben, angelodft oon ber fjoffnung auf guten Dcrbienft

unb reid)e Beute bienten fie allen fjerren, toeldje Kriege 3U füljren trotten, unb

burd)3ogen fo, „mit pfeifen unb mit trummen" im I^arnifd) Ijerüingenb^), ollc

£änber.^) 3f)re I^auptujaffen toarcn bcr lange Spiefe unb bie I^ellebarbe, ba^

neben nod) ein fur3es $d)a}ert ober Degen. So roaren fie all3eit frifd) 3U „Sturm

unb Streit gefdjidt".^) Der ®rben umfaßte £eute aus allen Stäuben unb Bc=

rufen; man fanb ba, toie ein £ieb beridjtet, „gar feltfam Knaben", oom Hb»

tömmling alter flbelsge[d)led)ter bis 3um Baucrnfned)t wax alles uertreten. Wie

bas fid) bei ben unaufl)örlid)en (Befaljren bes unfteten Kriegerlebens jener Q^age

Don felbft Dcrfteljt, l)errfd|te im £ager ber £anbsfned}te ein ausgelaffcnes 0!reiben:

Xöeib unb tüürfelfpiel toarcn il)re 5reube, unb beim beften IDcine traf man
fie als trintfefte 3ed|er. Da erflang bcnn au^ in froljer Runbe mandjes £icb:'')

Him öirs ein mut, örad)t ntt nad) gut,

la^ niemanös oon öir erben,

fauf ntd)ts ins fjaus, öradjt nur f)eraufe,

tu roeib unö finb Dcröcrben,

Htm öarnad) ein oröen an

unö toerö ein freier friegsman!®)

fllfo ertönte it)r (Befang. Sie badjten nid)t an ben morgenbcn Q!ag, locnn fie

„eines Ijerren Ijulb überfummen", einen Kriegsljcrrn getroffen Ijattcn, beriljnen

Solb unb £öl)nung („gelt unb bfd)cib") fo lange gab, als er fie bringenb braud)te.

Solange bes £anbs!ned)ts gute 3eit tDäl)rte, toar er alle3eit coli guter £aunc

unb fprubelte über oonl^umor, mit leidjtem f}er3en fang er frifd) unb frei oon

Stürmen unb 5e<^ten,
iDtc man mit langen fpic^en

proceffiones I)ot ^)

1) ITad) Sebafttan S^Qncfs €l)roni! öer Deutfdjen Ijabcn öie £an6sfned)tc 1496

jucrft (Eingang in öie öcutfd)e tlation gefunöen. ®ot{)ein, polit. unö relig. üoIfs=

beroegungen, 69. £iIicncron, Deutfd)es Cebcn, 333.

2) £iIiencron, Dcutfd)es £eben im öolfslieö, 33.

3) <Ibenöa 333 ff. 4) (Ebenöa 21.

5) Die oon unö für £anösfned]te geöidjteten £ieöer (ÖODon nur ein Brucf)tetl

toirftidje Dolfslieöer) finö feljr jaljlrcici). Diele finö verloren, aber es ift öod) nod)

ein retd)er Sd)a^ erl)alten; es toäre öer lllüt)e rocrt, alle nad)tDeisIid) oon £anÖ5»

fned)ten gefungenen £ieöer fritifd) gcfid)tct 3ufammcn3uftellen.

6) £iIiencron, Deutfd)es £eben im Dolfslieöc, 341.

7) Der Sd)U)ei3cr Kriegsmann ITtanuel fdjilöert öie i[)m tDOl)Ibefanntctt Canös«
fncd|tc l)öd|ft anfd)aulid) alfo:
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auf 6er grünen I)ei6e, too bas Urteil ge[d)rieben toirb „bis cim rinnts blut in

b' f(f)ud)".') Daneben erüang bas £ob freigebiger Surften , bie iljre £anbs!nc(^te

nid)t (n)ic bas fo oft oorfam) aufs (Selb toarten unb trauern ober untoirfd) tocrben

liefen, fonbern fic etjrlic^ mit „Stütoern unb Sonnenfronen" loljnten.^) Da3U

mu^te bcr tDirt tapfer einfd)enten, unb ba jum cifernen Beftanb bes £anbs»

tnedjts neben ber 5Iafd)e aud) ein H)eib get)örte, fo mar tDein, IDeib unb (Be=

fang in befter (Eintradjt beifammen. Diefe t}errlid)feit roäfjrtc jebod) nid)t etoig.

Die Kriege fanben ein (Enb^, bie £anbsfned)te würben entlaffen, unb nun be-

gann bas €Ienb ^), roeId)es in ben Hebern biefer Sölbner fo bcrebt gef^ilbert toirb.

Der tDirt toill nimmer borgen,

ift iinfer größte forgcn,

fcuf3t eine naffe Kriegerfeele/) TRandjer mag bann unfcre liebe 5tau gebeten

^abcn, it)m eine roarme Sonne 3U befrfjeren, bamit er nid)t in feinen bünnen

Kleibern erfriere^), mandjer mag in J}ungers Hot, na6:i bem Rat eines £iebes,

f)ennen unb (Bänfe geftof)Ien unb 3um Braten ins U)irtsf)aus getragen unb ben

IDirt um bie 3ed)e geprellt iiahen^); „bas ift ber Kriegsleut fitten", bcmerlt

ein Sänger lafonifd). flnberc entlaffene £anbs!ned)te trieben es nod) ärger, fie

gingen „up fribüte"') b. I). auf Raub aus, fd)Iid)en fid) in bes Bauern V}o\ unb

enttoenbetcn , roas fie fanben, felbft Pferbe natjmen fic mit.^) Den (Erlös t)er=

tran!en bie bet)enben (Befellen in IDein. 3n ber Sd)en!e, roo fie bas (Belb Der»

praßten, tjedten bie „Stalbrüber" bann neue Beute» unb Raub3Üge ous. Hm
meiften roaren fie btn Bauern auf [äffig: „ber bie fd)ud) mit ujeiben binb, muf^

uns bas glod) oergelten", lautete ii)r IDafjIfprud) , toas fo oiel bebeutet als: ber

Bauer foll bie 3ed)e 3af)Ien! man barf il)n ungeftraft fd)inben unb fdjaben unb

fid| beffen fogar nod) rül)men. So bringt man bie fd^toere Seit I}erum:

IDcnns gicid) lang regentoettcr ift

fo fdjcint öarnad) öie funne,

ruft ein 3ed)enber £anbsfned)t feinen „Stalbrübern"^) 3U, bie fid) Sorge um
bie Sufunft mad)en.^°) 3n jener unruljigen Seit bauertc ber Stiebe nid)t lange

unb bie £anbs!ned)te, bie bes (Blüdes roartcten unb mit Setjnfudjt ber „liedjten

€s finö öie re(f)ten guten alten Irtcgsla^en,

Sie fönnenö fd)Iaf)en, fted)en, biffen unb fragen,

ITTtt fnebelbärten, totlb 3erfd)nittcn.

Stc!)c Hiflaus ITtanucI, Ijgg. oon Baed)toI5, 85.

1) £tIiencron, Deutfdjes Ccben im üolfslieb, 341. Bötjme, flitbeutfdjcs £icber'

bud), 519. 2) Böf)mc, ebenba 522.

3) tüte jämmerlid) es brotlofen £anbsfncd)ten 3UU)ci[cn erging, baoon crsäfjlt

ITtontanus in feinem „tDcgfürser" (1557), ba^ ein £anbsfncd)t nur mit einem alten

5if(t)erne^ befleibet burdjs £anb gesogen fei.

4) U{)Ianb, Dolfslieber, Ilr. 191. 5) (Ebenba Hr. 195.

6) Ufjlanb, üolfslicber, Hr. 191. 7) (Ebenba Hr. 199. 8) (Ebenba Hr. 197.

9) (Buten 3ed)fameraben. 10) Ul)lanb, Dolfslieber, Hr. 198.



360 ITcunscfintcr flb[(i)nttt. Das Kriegslteö

$ummer3cit, baTnand)crf)err3u5eI^eIcit"^), entgegen fal)cn, fanben balb einen

I)errn, öer tt)nen bas „gro^ tDodjenlon geit". So Ijat mand)er Deteran öer £an5s=

!ned)te in aller f^erren £änbern gefod}ten, toie jener Sänger, ber fieben $db'

fd)Iad)ten mitgemad)t I)atte unb I)eil baüonge!ommen töor. Hm fdjiimmften ging's

ben £anbs!ned)ten bei b^n Sürfenfriegen im Ungarlanb , reo man iljnen l)eimltrf)

Kalf unter bm IDein mifd)te unb oiele auf biefe tDeife umbrac^te.^) Das traurigfte

£os fiel bem £anbs!ned)te 3U, ber auf bem Sd)lacl)tfelb ober beim Sturm oer^

rounbet als ficdjer Krüppel bienftunfäl)ig tourbe. tüotjin follte er fid) menben?

3um Bauern 3U geljcn, beffen Dienfttned)t 3U toerben , bünfteiljm, ber gemoljnt

roar, in sertjauenem unb 3erfd)nittenem (Bemanb Don präd)tigem, foftbarem

Stoff oornetjm einl)er3utreten, boppelt erniebrigenb unb enteljrenb: in grobem

Stoild) gefjen, brefdjen, rotten unb t)a(fen, ba^ ber SdjtDeijj ausbrid)t, unb ba3U

bes Bauern (Bei3 ertragen, berbas(BeIb „mit trauren" gibt, iftnid)t bes ftol3en

£anbs!ned)tsSad)e^), lieber „gartenb" (bettelnb) im £anb uml)er3iel)en ober auf

!)öl3ernen Stel3en als Spitelstned)t einl]erT)umpeIn. Das roar geioi^ ein trauriger

flusblirf. ItTan fann es bes!)alb roo!)! begreifen, ba^ bem £anbsfned)t ber Hob

auf breiter treibe toeit lieber roar:

So trcgt man m'xä) auf langen fpie^en,

ein grab tft mir bereit,

fo fd]Iegt man mir öen pumerleinpum,*)

öer tft mir neunmal lieber

öcnn aller pfäffen geprum/')

Das toar roenigftens einftimmungsooller, poefiereidjer flbfdjlu^ bes üerfeljltcn

£ebens. IKand^ £ieber ber £anbs!ned)te gingen in ben Doltsgefang über. 3ct

lange nod), nad)bem ber fangesfreubige (Drben felbft erlofdjen roar, ertlangen

ein3elne feiner frifd)en (Befänge im TRunbe bes Polfes. Das £ieb ber £anbs=

!ned)te Don ber paDierfd)Iad)t (1525) fangen nod) im Hnfang bes 17, ^ai}X'

l)unberts Kinber auf bm (Baffen.^) Die legten £anbsfned^tstöne oerflingen bann

in ben blutigen tDirren bes Drei^igjäljrigen Krieges. 3nbes bie finfteren (5eu)itter=

roolfen bes Drei^igiäl)rigcn Krieges am I)immel immer broljenber I)eran3ogen,

ftieg nod) Derein3elt eine £erd)e fangesfro!) unb unbeforgt gen ^immel, iljre froljen

£ieber fd)metternb. XDie ein nad)l)all ber alten berben £anbsfned)tslieber I)ört fi(^

ein „£ieblein toiber ben XKansfelber 3U fingen" an''); gan3 in ber alten Hrt ge»

Ijalten finb folgenbe Seilen:

1) TDorte eines £anösfned)tslieöes. (Bermania, I)gg. oon Bartfdj, XXV, 93.

2) f^eiöelberger £ieöerf)anöfd)rift, t)gg. oon Kopp, 70.

3) Bölime, aitöeutfd)es £teöcibud), 533.

4) Rüljrt man 3um Begräbnis öie tErommel.

5) Böl)me, ail5eutfd)es Oeöerbud), 525. 6) IDeöel, f^ausbud), 82.

7) (Es ftet)t in Dttfurtt)s Bud), Die I)il"torifd)=politifcf)en öolfslieöer öesDreifeig=

jäl)rigen Krieges.
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Beim Bauer in öer Stuben

Da ift etenöig Cumperei,

J}art Arbeit, {7013 3U fluben,

5ürn t^unger Kraut uuö Rüben
Darju ein Kinösgefd)rei.

(Es ift fein beffer £eben

Als fjot ein £anösfned)t roolgemut.

Der Derfaffer biefes £ie6es (er luar DieIIeid)t 5er le^tc ftngenbe £anbs!ned)t)

nennt fid) in ber $d)Iu^ftropf)e einen „frifdjen £anbs!ned)t", ber bem Bauern

entfprungen [ei. Diefer fräftige üolfston oerftummte in bem fürd[]terlid)en Kriege

fel)r halb. Was fonft nodj an Kriegsbidjtung aus bem Drei^igjätjrigen Kriege

überliefert ift, erfd)eint entroeber als roljer, langiDciliger Singfang ober als T^^^ban^

tifd)es (Bereimfel Don Kunftbid)tern.

Don ben (Begnern ber beutfd)en £anbs!ned)te Ijahen fid) neben ben $d)rDei3ern

befonbers biefran3ÖfifdjenSöIbner, avanturiers (Hbenteurer) genannt, I)er=

Dorgetan unb £ieber gefungen.^) Sie felbft be3eid)neten fid) als gensdarmes

(Beroaffnete) unb legten fid)nid)t feiten basBeiiüort „ebel" ju, toomit fietoof)!

urfprünglid) anbeuten toollten, ba^ £eute üon eblem Blut in if)ren Reit)en fod)ten.

Sie braud)ten biefes BciiDort fpäter faft tr)pifd), in bemfelben Sinne, luiefid) bie

£anbs!ned)te als „frumb" be3eid)neten, es follte tapfer, !üt)n, I)elbenf)aft bebeu=

ten. 3n tDirfIid)!eit entfprad) bas Benef)men biefer Sölbner fet)r roenig bem eblen

BeitDort it)res tlitels. 3(}r Betragen loar rof)unbrüdfid)tsIos, fie prügelten il)re

Quartiertoirte, toenn il^nen ber IDein nid)t fdpiedte^); [obalb fie fid) nur im

minbeften beeinträd)tigt glaubten, bebroljten fie bas eigene £anb mit Raub unb

piünberung^); fo voavm fie il^ren 5reunben oft gefäf)rlid)er als if)ren ^einben.

Der fran3Öfifd)e nXemoirenfd)reiber Brantöme, ber ein3elne it)rer ©berften nod)

perfönlid) fannte, fd)ilbert bie avanturiers als „Dagabunben, Ieid)tfertiges, nid)ts=

nu^iges, allen £aftern oerfallenes Dolf, ?Iaugenid)tfe, RTörber, Diebe, 5rauens

fd)änber, ©ottesläfterer, graufame, unmenfd)Iid)e (Befellen, rei^cnbe IDöIfe, £anb»

fd)äblinge, $xi\\ex unb DoIfsfd)inber". 3l)re £ie5er ftel)en na<ii $orm unb In--

t)alt weit I)inter ben (Befangen ber £anbsfned)te 3urüd. E}auptfäd)Iid) bre!)en fie

fid) ums „liebe (Selb", bas bei ben fran3Öfifd)en Sölbnern ebenfo fnapp geroefen

fein mu^, roie bei ben beutfd)en.^) So ruft ein avanturier in einem £iebe: Huf
in ben Krieg! unb toei^ als (Brunb feiner Kampfesluft nur an3ugeben „bamit

roir gute Beute getoinnen". ITadte(Bier nad) frembem (Eigentum unb müt)eIofem

(Betüinn roar bie Uriebfeber if)res tEuns.^) Sie liefen oon einem Kriegsfjerrn 3um

1) Das tDicfjtigfte über öie avanturiers unö iljre £ieöer ftellt (Beorgcs Kaftner,
Les chants de l'armee francaise, 25ff. sufammen. 2) Kaftner, ebenöa 25.

3) (Ein Avanturiers £ieö in öen Chansons du XV siecle, pp. (Bafton Paris, 143,

gibt öiefer Drot)ung offenen flusörud.

4) Klagen über ©elömangel in Avanturiers=£ieöern bei£erouE6e£inci), Chants
historiques, 11,111. 5) Chansons du XV siecle, pp. ©afton Paris, 129,130.
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anbern über, toenn bicfcr be[fer 3aI)Ite, unb rüljmten fid) nod) in £iebern biefer

(Ereulofigfeit^), mit ber fred)=naiDen Bemerfung, ha'Q ber neue ©berljerr getoi^

fie rei(i)lid)er löljnen tüerbe, als ber trüf)ere. (Dbröo!)I allen £afiern ergeben,

fd)impften fie bod) in iljren £iebcrn toadcr auf iljre (Begner, £anbsfned)tc unb

Burgunber. Hamentlid) ben erfteren toarfen fie Dor, ba^ fie fomt unb fonbers

Kird)enfd)änber (violeurs d'eglises) feien. Sierül]menfid)besi)albiI)rer$d)Iäd)*

tereien (boucheries) unter ben £anbsfned)ten mit befonberem Beljagen. Die

beutfd)en £anbsfncd)te, fo broI)t ein £ieb aus bem3al)rc 1514, bie fo üielBier,

©bftmoft unb tEraubeninein burd) itjre (Burgel gejagt Ijätten, follten alle im Bierc

erfäuft roerben.^) Diel (Einbrud Ijaben fold)e Droljungen nidjt ersielt, bie avan-

turiers röaren im eigenen £anbe 3U oerlja^t, bes!)alb Ijatten fie !ein langes

Dafeln. „3l)r geljört an ben (Balgen", ruft iljnen ein fran3Öfifd)er Didjter ju,

„il)r feib nur Spi^buben, ^i^auß^^f^änber unb Branbftifter."^)

tDir I)aben in ben S<i}wei^exn, ben £anbs!ned)ten unb ben avan-

turiers bie brei größten (Bruppen von Sölbnern an ber ^anb \i\xex eigenen

(Befänge naturgetreu gefd)ilbert, £id)t unb Sdjattcn, foroeit es bie erljaltenen

(Er3eugniffe il^rer Kriegsbid)tung geftatten, gleid)mäfeig oerteilt unb glauben

als (Ergebnis feftftellen 3U fönnen, ba^ bie Palme biefes bidjterifd^en IDettftrettcs

ben bcutfdjen £anbs!ned)ten gebül)rt.

tDir Ijaben Dorljin feftgeftellt, ba^ bie nad)!länge bes frifd)en alten £anbs="

!ned)tsliebes fid) bis in bie Anfänge bes Drei^igjäljrigen Krieges oerfolgen laffen,

töo fie oerflingen. fln iljre Stelle tritt, foroeit es fid} überljaupt um oollsmäfeige

£teber Ijanbelt, ein 3um Seil toüfter Singfang '^) (toenn man bie Heine probe,

toeldje (Brimmelsljaufen im „Simpliciffimus" mitteilt, fo nennen barf) ober platte

(Bier nad) (Belb unb Beute; biefe Krieger fod)ten eben für jebe Sad)e, toenn

fie nur reidjen (Betoinn abroarf. Der öerfaffer eines Solbatenliebes oom 3at)re

1621 rül}mt oon fid) felbft:

(Ein gute Beute f)at er gebrad)t

3ft it)m gnr rool gelungen.^)

1) Chansons du XV siecle, pp. (Bafton Paris, 127.

2) Cerouj 6e £tncr), Chants historiques, 11,49,81.

3) Chansons du XV siecle, pp. ©afton Paris, 145.

4) Über öie KriegsUeöcr öes Drci^igjäljrigen Krieges ift fonft nid)t oiel 3U fagen,

eines öer roenigen frifd)cn (Befänge biefes Krieges ift bas £ieö uom Fjons oon ber

lDeI)r, urfprünglid) roof)! auf bm fecfen Reitcrfüf]rer 3ol)cinu oon tbertl} (f 1652)

gefungen (Ul)lanb, Doüslieber, Hr. 204, nad) einem fl. Blatt bes 17. 3al}rf)"nöerts).

Had) ber Klangfarbe feines siüeiseiligen Kcl)rDerfes ntad)t es bm (Einbrucf eines 3ur

HTarfd)mufi! gefungenen unb bem Klange ber 3nftrumente nad)gebilbeten £teöes. Dafür,

ba^ es ein Ularfdjlteö loar, fpridjt bie 2:atfad)e, ba^ es öurd) beliebig üiele, neu

I)in3ugebid)tcte Derfe, luftige ^infdjiebfcl, ücrmeljrt unb berart ein „enblofes £ieb"

tDurbe(3eitfd)rift bcsDereins für Dolfsfunbe, Xlll,223, ebenba3af)rg.l908. 82.fl.).

5) (Dpcl»(EoI)n, Der Dreifeigiäf)rige Krieg, 96.
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3m (Begenfa^ 3U ben £anbs!ned)tcn mangelte ben XDerbetruppen 6es

17.3cii)rl)unbertsber famerabfd)aftli(i)e (Beift, ber {}umor unb bie retfenl^afte

5reube am IDaffengang. Bei biefen £euten, bie im Drei^tgiät)rigen Kriege unb

fpäter bis in ben Anfang bes 1 9. 3al)rt)unberts Ijinein bem Kalbfell folgten,

toar meiftens Hrbeitsfdjeu bie f^aupturfad)e, tDeId)e fic 3um (allgemein oerad)»

Mm) Solbatenljanbtoer! trieb- (Einer biefer (Befellen fang besljalb red)t in iljrem

Sinne alfo^):

Bei feinem Bauer mag iä\ fein Da fpriefeet fd)on mein ©lüde auf,

3m fldcr unb im ITtifte; Kann recf)t in Rofcn baöen.

€tn Burger gel)t mir aud) nid)t ein, £}err I^auptmann, gebt mir (Belö auf

tErag' nid]t öarnad) (Belüfte. ö' ^anb,

flbe! id) gel)' baf)tn unb lauf Solbat roill id) i^t rocröcn!

©rabtüegs 3U 'n Solbaten;

Va'Q neben ^augenidjtfen unb Unoerbefferlidjen im 18. 3ctl)r!)unbert and) mit

£ift unb Derfpred)ungen, \a felbft mit (Betoalt Ieid)tfinnige ober unerfaljrene junge

£eute 3um Kriegsbienfte gepreßt tourben, ift befannt. Diefe befferen Beftanb=

teile toaren es t)auptfäd)Iid) , bie fid) Don bem ro!)en treiben itjrer Kameraben

abgefto^en fül)lten; aus itjren Reiljen ertönen jene traurigen £ieber oom Defer=

teur, ber erfd)offen roirb, roeil er es nidjt länger fern oon b^n Seinen ausl)ielt.

Hus jener Seit ftammt überf)aupt bas fdjroermütige IDefen in ben SoIbaten=

liebern beutfd^er 3unge, ein trüber ^on, ber bem £anbs!ned)tsliebe unb bem

ritterlid)en Kriegsliebe gan3 fremb ift. Der junge Kriegsmann fang oom flb=

fd)ieb Dom £iebd)en, oom fargen £oI)n, ber fd)Ied)ten Beljanblung, oom un=

barm!)er3igen Krieg, feine IDeife flang rDel)mütig unb fein fjex^ voax nid)t bei

ber5a^ne, ber er folgen mu^te.^) So geljen in ber Dolfslijri! jener O^age 3tDci fid)

tüiberfpredjenbe unb fd)rill gegeneinanber abfted)enbe Klänge: Ijier ro!)e Beute=

luft unb £ebensluft berer, bie frol) toaren, als (Bctoorbene Unter!unft im SoI=

öatenlebcn unb £ot)n bei Hbenteuern 3U finben, bort bie oom toilben (Treiben

unb bem barfd)en (5amafd)enbienft Hbgefto^enen, bie fid) in $el)nfud)t na6:i (Er*

löfung Dcr3el)rten unb il)re traurigen £ieber anftimmten. (Ein tounberfamer (Begen=

fa^! Sd)neibenb erüang biefer (Begenfa^ in ben £iebern ber beutfd)en Krieger,

bie für englifd)es unb l)oIIänbifd)es (Selb oon it)ren £anbcsfürften in frembe £anbe

3um Kriegsbienft Derliet)en tourben. lltand)er biefer Krieger befanb fid) bobei

gan3 CDol)I; fo fang einer, ber unter ben I^effen nad) Hmerifa 30g, 1777:
Das rote (Dolb, bas rote (5oIb

Das fommt mal nur fo Ijergerollt,

.

Da gibt's aud), ba gibt's aud), ba gibt's aud) beffcrn Solb.*)

1) Dttfurtf), Deutfdje DoIfs= unb (BefellfdjaftsUeber bes 17. unb 18. 3al)rl|un=

öerts, 156ff. äf)nltd)e Siöne fd)Iug bas Solbatenlieb aud) fpäter nod) an: Ditfurtf),

5ränfifd)e Dolfslieber, II, 194.

2) Dereinaelt entftanben in begeifterten flugenbltden, 3. B. im tEürfenIrieg Prins
(Eugens, unter Sriebrtd)s öes (Brofecn Salinen, im £anbfturm ber (Dbenroälber unb
Speffarter Bauern, ein 3 eine £teber guten alten Stiles.

3) Ditfurtl), Deutfdje üoIfs= u. (Befellfd)aftsl. b. 17. u. 18. 3at)rl)unberts, 135.
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Unb auf bcr Soi^xt nad) bcr ITcuentDelt waxb rool)! aud) üon Ijelfifd^enlDerbc*

Iruppen 3um erftenmal bas flotte £ie6Iein^) gefungen:

(Ein Sd)i|f(ein faf) td) fal)ren,

Kapitän unö Ceutenant,

Darinnen roarcn gelaöen

Drei branc Kompagnien Solöatcn ufto.

Die 3aI)I öer [(^mermütigen (Befänge übertoiegt jebod) toeit.

Der Überblicf über bas beutfdie Kriegslieb roäre unoollftänbig, roenn man

bas poetifd) nid)t fe!)r toertDoIIe, aber gefd)id)tlid) bebeutenbe (Beufenlieb über=

ginge. Desiplb einige tDorte aud) {)ierüber. Don ben meift religiös gel)altenen

(Befangen ber l)onänbifd)en Patrioten liegen uns gebrudte Sammlungen Dor,

bie neben einseinen ipadenben, glaubensfreubigen £iebern Diel unoolfstümlidje

Reimereien entl)alten. (£ines ber beften unb fingbarften fd)Iie^t jebe Stroptje

refrainartig mit ber fursen beftimmten (Erflärung : wy blijven Geus! ^) (Es fpiegelt

in biefer fnappen 5o^"i trefflid) bie fanatifd)e (Ent)d}Ioffent)eit roiber, bie bem

![einen, religiös begeifterten f}äuflein ber (Beufen, bas ben Kampf gegen eine IDelt»

mad)t 301) burd)füt)rtc, eigen roar. 3n biefer anfangs oerfpotteten Sd)ar, bie fid)

felbft btn (EI)rennamen „Bettler" beilegte, lebte ein tro^iger Sinn, rau!)e Sapfer^

feit unb (Eobesmut. Sie loufeten, roas if)rer t)arrte, toenn fie unterlagen, aber fie

trauten auf if)ren (Bott, bem if)re £ieber galten. Da^ fie gelegentlid) aud) bie

IDaffe biffigen Spottes nid)t r)erfd)mäl]ten, 3eigt ein £ieb auf ben f)er3og oon

Alba , ben fie naä^ ber IDeife bes Dolfsliebes oom alten I}ilbebranb läd)erlid)

mad)ten.^) (Ein er3äl)lenbes £ieb^) feiert ben f)elbentob eines erft fieb3el)niäl)rigen

(Beufenmäbd)ens, bas, 3um Sd)etterl)aufen rterbammt, tt)äf)rcnb bie 5lammen

an il)m emporsüngelten, (Bott anflet)te, if)rcn Peinigern 3U Der3eil)en, unb mit

ben XDorten ftarb: „® t)immlifd)er Dater, nun fd)eib' 16) von f)ier, empfange

meine Seele." Sold)er l^elbenmut in fo junger Seele mu^te geroaltigen (Einbrud

mad)en unb ben IDiberftanb ber I^ollänber immer aufs neue entfad)en.

5ür ben (Beift ber fran3Öfif d)en Reo olution unb ben (Ernft il)rer Sd)öpfer

unb £eiter ift es be3eid)nenb, ba'^ bie beiben DoIfstümlid)en Reoolutionslieber,

9a iraunbbie€armagnoIeurfprünglid)l)eitereIIan3ix)eifentDaren.^) Beibe

tourben 3U Trtarfd)liebern umgebilbet. Die ITTarfeillaife ift ein [d)U)ülftiges Kunft=

gebid)t. 3f)re 3Ünbenbe lOcife rourbe aud) oon ben Denbeern mit rot)aliftifd)en:

tleyte*^) bei il^ren 5elb3Ügen gegen bie „Blauen" (b. l). bie Hnl)änger unb Sol=

baten ber Republif) gefungen.

1) €rf=Böf)nie, £ieöerJ)ort, III, 209.

2) ID adernag el, £teöer b. nieöcriänö. Reformierten, 171. 3) (Ebenba 172.

4) ^offmann oon Sallersicben, nteöcrlän6ifd)e Dollslieöcr, 2. fl., 359, 360.

5) Kaftner, Les chants de l'armee francaise, 44.

6) Diefc llm6td)tung beginnt:

Aliens, armees catholiques,

Le jou de gloere est arrive.

(Bujcauö, Chants et chansons pop., II, 109, 112.)
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Die Hn!)änger bes Königtums in 5rcin!reid), bie in ber Denbec unb Heilen

öer Bretagne roieberljolt fid) gegen bie Republüaner ert)oben unb I)Qrtnärfig

fodjten, I)aben eine gansc Keifje fd)rDungDoIIer Kriegslieber t)interlaf[en, bie

eine b^xebt^ Sprad)e oon ber (Dpferfreubig!eit unb 3ät)ig!eit biefer Kämpfer für

Sl)ron unb HItar reben. (Es liegt oiel tiefes (5efül)I in iljren meift oon einfad)en

Bauern gefungenen £iebern: „(D Dater, o ITtutter, Sxan unb Kinber, id) 3iet)

in bie Sd)lad)t, um mein Blut 3U oerfpri^en: aber trauert nid)t um mid), freut

eud/ üielmet)r unb fingt eifrig: !)od) lebe, I)ocf) lebe unfer König !"^) ruft ber

fd)eibenbe üenbeer ben Seinen 3U. Dies finb einfadje, aber gerabe besljalb boppelt

crgreifenbe Klänge. 3n ben Heiljen ber freitoilligen Streiter bes Königtums lebte

€in ed)t !riegerifd)er (Beift: in ben IDälbern toar bie Dortjut ber 3äger ber üenbeer

mit bem Säbel in ber $aü\t ftets oornan, „tüilb roie bie Seufel töten fie ben

$e'mb unb neljmen feinen gefangen", fingt ein £ieb jener beroegten fturmoollen

3eit. „^Trommler fdjiag ben töirbel unb ftürse brauf los, tro^ $euer unb Slam-

men toirb unfer ber Sieg
!

" So l}aben fie glaubensfreubig gefod)ten unb gelitten

„in ben oben blutgetränften I^eiben auf Ijarter (Erbe gelagert, traben bie treuen

Streiter fterbenb itjre Seele ausgebaudjt, bie geliebten tDaffen 3um Hbfd)ieb

umarmenb, auf ben £ippen ben Ruf für König unb (Blauben". ^) 3n ben£iebern

ber öenbeebauern liegt im (Begenfa^ 3ur fd)tDÜIftigen, p!)rafenreid)en Did)tung

iljrer republüanifdjen (Begner üiel üoüsmä^iger Hion, unb es Ijaben besljalb

mand)e üon itjnen im Dolfsmunbe nod) lange toeitergelebt. tOas bie I}elben ber

Denbee 3U erwarten Ijatten, toenn fie in bie E)änbe ber Kämpfer für 5tei!)eit

unb Brüberlid)!eit fielen, baoon 3eugt ein republüanifdjes Sd)Iad)tlieb, bie „dar»

magnole ber Denbee" betitelt.^) Da I)ei^t es: „Da roir nun oerfammelt finb,

Iaf5t uns alle Räuber biefes £anbes töten, gebt fein parbon, bringt fie um bis

auf ben legten RTann. ^a\ morgen fangen voix an, bie 5urd)en mit Blut 3U

tränten, bas Blut ber Räuber foll 3ur Stunb' in Strömen fliegen!" (Begen fold)

rofjcn Blutburft fted)en bie £ieber ber öenbeer Bauern toofjituenb burd} if)re

cble Spradje unb i!)re ritterlid)e fluffaffung ab.

Seit bie £anbsfned)te unb itjr fröfjlidjer (Drben ausftarben, trat im beut=

fd)enSoIbatenIiebe, fo toeit es überijaupt nod) erHang, ein trüber Hon*)

fjeroor, ber grell gegen ben lebensoollen Hon ber £anbs!ned)te abftid)t. Diefer

^ang ber Solbatenlieber 3ur Sd)tDermut 3eigte fid} felbft nod) in ben Befreiungs»

friegen, wo bie l]Tannfd)aften mit Dorliebe ein £ieb fangen, bas begann:

1) Bujcauö, Chants et chansons pop., 11,125.

2) (Ebenöa II, 125. Sd)effler, Sran3Öfifcf)e Dolfsötcfjtung, II, 113, 114

3) Bujcauö, Chants et chansons, II, 112, 113.

4) SdjtDcrmüttg flingcn öte £te6er oont Sdjeiöen öes flusgcljobencn ober fln=

geroorbcnen von ben (Eltern, ber f^etmat unb bem £iebd)en, unmännlid)c I^offnungs»

lofigfeit brid)t ftd) Baljn:

Unb ber I^auptmann flanö brausen, „Selb nur luftig, fetb nur fröf)Iid);

Sd]aute [eine £eute an: 's fommt feiner baoon!"
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^olbc nad)t, öein 6un!Ier Sd)Ieier öccfet

ittetn (Befidjt üielleid)t 3um le^tenmal.*)

BIüd)er unb ©netfenau unterfagten bem |d)Iefifd)en I)eerc 6en (Befang bicfes fcnti»

mentalen £iebes.^) Die beutfdjen Solöatenlieöer öes 1 8. 3cit)t:I)un6erts unb fo«

gar nod) foId)e ber erften3aI)V3e{}nte bes 1 9.3af)rl)unberts finb doII l)er3betx)egen=

ber Klagen. 3d) fönntc aus biefen £iebern ein lebensoolles Bilb bes Solbaten*

roefens jener 3eit enttoerfen, toill mid) aber I)ier auf einige befonbers braftifdjc

Stellen befd)ränfen. Hn Stoff 3U Befd)toerben I)at es ben Solbaten bamals nidjt

bog mir einer, toas er töiu,

(Ein Solöat, öer mufe leiöen oiel,

beginnt ein nerbreitetes Solbatenlieb.^) Klagen über fd)Ied)tc Derpflegung finb

an ber üiagesorbnung, „man fd)Iägt bie Rügen nieber auf bas trodenc Brot",

fjeifet es im £iebe.^) Da3u tritt eine entroürbigenbe Bel)anblung. (Eroftlos jammert

ber Solbat über unbarmt)er3ige Prügel, bie er bei jeber fleinen Übertretung

empfing:
Unö einen (Eag unb alle (Eag

Dicfelbe piag, öiefelbe Klag:

Spießruten, Spießruten, Spießruten, öaß es frad)!!'^)

ni^t immer nimmt er biefe Strafe fe!)r tragifd), oft Ijat er nod) feinen Spa^ bahd:

Da fommt öaljer ein Stabs =Profeffer,

fluf beutfd) nennt man ifjn Bucfelörefdjer,

Der gibt mir öen oerbienten £of)n,

t)eiöt es in einem Solbatenliebe.^)

3u bem (Brunbton ber Solbatenlieber jener (Epodje pa^t bie ettoas fenti»

mentale Parteinal)mc für ben üeferteur, ber in ber beutfdjen, fran3Ö[ifd)en SoI»

batenbid)tung rüljrenb ^) befungen toirb. Das ITtotiD ber 5oI)nenfIud)t ift im beut«

flogt eine oft Dorfommenöe öeut fd)e $tropI)e ((Erf=BöF)mc, £ie6crl)ort, 111,236),

öie in ifjrer Kurse öic ganse Derstoeiflung foId)er Solöaten iDiöcr IDillen funbgibt.

1) 3iegler, Deutfd)e SoIöaten= unb Kriegsliebcr,161. Beder, Rtjeintfdjer Dolfs»

licbcrborn, 90,91.

2) EjiIbebranb = SoItau, Dcutfd)e I)tftorifd)c Dolfslieber, 480.

3) münbel, (Elfäffifd)e Dolfslieber, 145.

4) Bödel, Deutfd)e Dolfslieber aus (Dberl)effen, 97.

5) Ditfurtfj, Deutfd)e DoIfs= unb (Bcfcllfc{)aftslteber bes 17. unb 18.3af|rf!un.

berts, 136. flf)nlid)e Klagen in einem Solbatenliebe bei Stmrod, Die bcutfd)en Dolfs»

lieber, 469. 6) Boltc, Berlin in ber Dolfsbirf)tung, 6.

7) flis ber Deferteur gefangen eingebrod)! roirb, erfennt er fofort fein ©efdjiif.

Kur3 unb fnapp bcrid)tet bas Cicb (£7offmann = Rid)tcr, Sd)Iefifd)e Dolfslieber, 292)

:

(Ein' t)alb' Stunb' in ber Xlai\t

Da fjoben fie mid) gefangen gemad|t;

Sie füf)rtcn mid) Dor's f)auptmanns f)aus,

fld) (Bott, toic fie!)t es aus!

mit mir ift es aus!
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fd)en üolfsltebc meljr basEjeimtDel), in 5i^anfreid) 6ie£iebe^), beibe erbliden

in bem 3um (Tobe oerurteilten fal)ncnflüd)tigen Husreifeer nur einen Unglücf=

Ii(i)en, it)n umgibt ber Sdjimmer ber Romantif. (Es ift bas ein Beroeis ba\ür,

ba^ foldje £ieber aus 3eiten flammen, coo ber Solbat unb fein Beruf mi^ad)tet

unb ber (Brunbfa^ ber Xöaffenel)re ben breiten ITTaffen nod) unbe!annt toar.

Dem Deferteur, beffen unerbittlidjes £os ber^iob ift-), begegnet in ber $oI=

batenpoefie roärrnftes ITtitgefüI)!, er ift ja nur ein armer Seufel, ber aus Hngft

Dor ben prügeln unb ber täglid)en $(^inberei baöonläuft.

(Bott CS ift lein tDunöer, toenn einer öcfertiert,

IDir toeröen roie öie tjunöc ins £od) nein geführt,

fang oerbittert ber Solbat.^)

n)ol)I 3U bead)ten ift bei Beurteilung bes fd)tDermütigen (Brunbsuges ber

beutfd)en$oIbatenbid)tung, ba^ aud) bieSolbatenlieber anberer Dölfer auffallenb

oiel fdjroermütige unb troftlofe ©ebanfen entijalten/) So fingt ein fpanifdjes

Solbatenlieb:

Das £ebcn öer Solbatcn

Das ift ein unftet töanöern,

3m fremöen Bette fd)Iafen

Unö im Spitale ftcrbcn.^)

Ht)nlid) Hingt ein italienifd)es öolfslieb '^), es flogt über bas tjarte Cos bes

Solbaten, bas langtoeilige poftenftet)en, bie fd)Iaflofen Hädjte unb f(i)Ied)te Hai)»

rung. Don !riegerifd)er Stimmung ift in ben $oIbatenIiebern3taIiens feine Spur. ^)

„Der (lag, an bem man fid) als Solbat oerpflidjtet, ift ein t)erflud)ter Hiag,"

€in Huffd)ret, öann bumpfcs öersrocifetn , öas £eben ift oertoirft, öer tEo6 öurd) (Er»

f(i)iefecn bas unabtoenbbare Cos: „ITIit mir ift's aus!" Diefelbe faft militärifcf)e Kür3e

finöet fid) in einem fransöfifdjen Defertcurliebc (Putjmaigre, Chants pop., 1,215):

Avant qu'il seit trois jours,

Ce sera ä mon tour.

1) Sinf, Das IDetb im fran3Öfifd)en Dolfslieöe, 39,

2) Das Cos bes Defertcurs befingen mc!)rere beutfd}e Dolf^licbcr: (Erf=Böt)mc,

£icbert)ort, 111,261—265, mittler, Dolfslieber, 176ff., 229, ITIünbel, (EIfäffifd)c

Dolfslieöer, 163, Dttfurtf),5ränftfd)eDoIfsIteber, II, 209 ff. (5 a;ejte); ferner fr ans ö =

fifdje: Sd)effler, 5ra"3Öftfd)e Dolfsbiditung, 11,34, Bujeaub, Chants et Chan-

sons, II, 194 ff., pineau, Folklore du Poitou, 563, 371,373 (3 Cieber), aus Kanaba:
(Bagnon, Chansons pop. du Canada, 4 ed., 168, italienifdjc: 5crraro, Canti

pop. Monferrini, 22, 32, lligro, Canti pop. del Piemonte, 164, brctonif d)e: £u3el
et le Bras, Soniou, II, 262. 3) Bödcl, Dcutfd)e Dolfslieber aus (Dberl]effen, 97.

4) ÜberSd)tDermutimruffifd)enSoIbatenItebe:Rambaub, Russieepique, 302.

5) £afuente r) flicäntara, Cancionero populär, II, 463. Umfangreicher

(3 Stropf)en) bei Caballero, Spanifd)e Dorfgefd)id)ten, überf. oon £emde, 369.

6) 3De, Canti pop. Istriani, 348.

7) Das erfennt man, toenn man bie Rubrif „la guerra" in tEommafeos Canti

pop., 1, 183, 184 burdjmuftcrt. Rlon Dergleid)e aud) Rubteri, Storia, 549ff , ber bie

Abneigung bes Italieners gegen bas Solbatcnlebcn fdjtibcrt.
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fingt einfran3Öfifd)es Solbatenlieb. Don Kriegsluft tft in biefen öolfsliebern

ber ^i^ö^Sofen ebenfalls !ein t^aud) ju fpüren.^) (Ein Doüslieb aus Poitou
fprid)t fid) fd)orf gegen bh\ Solbatenftanb aus.-)

Hod) trauriger als bas £os bes Solbaten toar bos bes Deteranen. „3ung

gefud)telt, alt gebettelt, ift ber Solbaten iljrBeft," meint ein fd)Iefifd)esDoIfs»

lieb.^) Das (Elenb ber 3um Krüppel gefd]offenen ober fonft innolib getoorbenen

alten Solbaten röar troftlos^), bitter I)öl)nt ein Solbatenlieb bes 18.3al)rl)un=

berts *
I

' ' Unö toenn es Si^ie^e" ift, too toenöen toir uns I)tn?

(Befun6f)eit ift oerloren, öie Kräfte finö öal)in.

flisöann totrö es tDol)! tjet^en: ein Dogel oI)ne Heft!

ITtein Bruöcr, nimm öen Bettelftab!®) Solbat bift öu geroeft!

lTtand)er bereute es im fliter, h(x^ er in ber 3ugenb I}anbgelb genommen tjatte.'^)

Befonbers ber Bauer, bei bem fid) bas KriegsDoI! 3umeift einquartierte,

Ijatte fd)U3er unter feinen Übergriffen 3U leiben, (Ein £anbs!ned)tslieb befdjreibt

fold^e Bauernfd)inbereien im Hione bes IDoljIgefallens:

tlun tücnn tr fumt ins bauten t)aus

fo lebt mit flugen toi^en,

einer ge ein, öcr anöer bleib !)erau§,

lug iDO öie f)ennen fi^en!

aier unö fäs unö anöer probant

öas nemt frölid] on alle fd)anö!

öas ift öcr friegsleut fitten!*')

3n einem (Befpräd) 3tDifd)en £anbs!ned)t unb Bauer (1624) beanfprud)t ber

£anbs!ned)t nid)t blo^ bes Bauern ^oJo unb (But, fonbern aud) bes Bauern tDeib.^)

€in Solbatenlieb ber fpäterenSeit^") (um 1673 I)anbfd)riftlid) überliefert) 3eigt,

"tio?^ bie Sitten nod) gan3 biefelben loaren. Der Solbat rüljmt üon fid):

1) Sdjefficr, Die franjöfifdjc Dolfsöid)tung, 11,5.

2 Die Stelle lautet:
, , , _ , ,^ ^Las! le friste etat

D'y etre militaire,

Las! le triste etat

Oh'd'y 6tre soldat.

(Pincau, Folklore du Poitou, 366.)

3) £)offmann = Hid)tcr, Sd]lefifd)e üolfslieöer, 287.

4) 3nDaliöenflage bei Ditfurtl), Sränlifdje Dolfslteöer, 11,217.

5) Srer)tag, fjiftorifd)c Dolfslteöer öes fäci]fifd)eu ^eeres,49. 3cilc 3 l)abc id|

ftatt „tote öogel" ein Dogel gefegt, roas öem Sinn entfprid)t. ütünöcl, (Elfäffifd)e

Dolfslteöer, 165 unö in oiclen anöeren Sammlungen.

6) Dem üerftümmelten
,
sunt Krüppel gefd]offenen Solöaten gibt man „3U einer

(Bob in öiel7anö öen Bettelftab" fnirfdjt ein öfterreid)ifd)es Solöateiilteö. Sdjloffar,

Dcutfd)e Dolfslteöer aus Stetermarf, 314. 7) mittler, Dolfslteöer, 875.

8) Ulilanö, Doltslieöer, Hr. 191.

9) ®pel = (Eof)n, Der Dreifetgjäljrige Krieg, 432.

10) Alemannia, l)gg. oon Birlinger, XII, 79. „3ft öas (Effcn nid)t fdjnell fertig

unö mad)t öer Bauer ein ,tru^ig ®eftd)t', öann foU's il)m nid)t an Sd)lägen fcl)len,"
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Komm td| ban ins quartier,

fo muefe bcr baur mir [cijaffen toein unö bicr,

oerfaufen [eine fulje

unö laufen oI)nc fdjulje:

tüill 5an öer fdjelm nit fdjaffen,

[o fdjlag if)n nod) öar 3U.

Das blieb leiber ber Q!on üieler Solöatenlieber. Dod) feljite es aud) nidjt an

eblen Sügcn oon Kamerabfd)aft^), Kampfesluft ^) unb i}clbenmut^) im Solbaten«

Hebe biefer unb ber fpäteren Seit.

flm (Enbe bes gefd)id)tltd)en Rüdblides über bie ®efänge ber Solbaten in

ber öergangen^eit fann id) mir nid)t oerfagen, fur3 nod) ouf bie Sd) über ung
bes Seelenlebens in btn Kriegsliebern l}in3uu)e{fen. (Es finben jid) ba Sd)il*

berungen oon getoaltiger Kraft: namentlid) bas Hoben ber $d)Iad)t finbet er=

greifenbe Darftellung. So fangen bie £anbs!ned)te beim HXarfdjieren^):

3m Blut mußten mir gan

Bis über, bis über öic Scfjud):

Barml)er3igcr (Bott, erfenn öic ttotl}!

Barmljersigcr ©Ott, erfenn öie tlotl]!

XDir muffen fonft oeröerben alfo.

lDcId)e lDud)t liegt in biefem jtoeimaligen Ruf 3U (Bott, mitten im blutigen (Be*

me^el! IKan ^ört bas Stöljnen ber Ringenben in Kampf unb Sobesnot. (Ein

öroI)t ein Solöatenlieö öes 17. unö 18. 3al)rf|unöerts (Dttfurtf), Deutfdie öolfs^

unö (Befellfdjaftslieöer, 166). (Ein neueres Solöatenlieö lautet:

Unö toann öer Bauer ntd)t voill fagen:

(But'n ITTorgcn, I^err Solöat!

So tut man il)m öie f^aut ooll fdjiagen

Bis er's cnöltd) fagt. (DitfurtI), 5ränf. Dolfsl., II, 192.)

1) HIs öer 3U ^oöc getroffene gute Kamerab neben itjm tjinfinft, ba fjat öer

Solöat feine Seit 3ur £7ilfe, er blidt iljm in öie bredjenöcn flugen unö fpridjt:

^clfc öir öer liebe ©ott felbcr,

unö toill DortDörts, aber öer treue Kerl tut il)m 3U roelj, er öref)t fid) nod) einmal um
unö tDieöerI)oIt

^elfe öir öer Itebe ©ott!

€s mag öem brauen Solöaten öas fjcrs abgeörüdEt f)aben, öiefes f(i|ncne Sd)etöen

00m liebften Kameraöen. (Deutfd)es Dolfslicö bei Peter, öolfstümltdjes, I, 306.)

2) Scf)r einörucfsöoll malt öie einl|erfprengcnöc Reiterei ein öolfslieö auf S^ill,

öen tapferen 5reifd)arenfüf)rer:

(Es raffelt unö praffelt, es blänfert unö blt^t.

Stabreim unö Binnenreim oereint erßielen in öiefer Seile f)öd|fte Hnf(f|aulid)feit (Soltau«
liilöebranö, £jiftorifd)e üoIfsUeöer, 441).

3) Singt öod) im Siebcnfäfirigen Kriege öer fdjmucfe I^ufar:

IDir H^ufaren fjaben uns ein Bräutlein auserroälilt

,

Das lebet unö fd)tDebet ins toeite S^Ib,

Das Bräutlein, öas lüirö öie Stanöarte genannt,

Das ift uns Ejufaren gar tDof)l befannt.

((Erf=Böf)me, £icöerf)ort, 111,201.) 4) €rf=Böf)me, Cieöcrf)ort, 11,76.

Bö (fei, Pjtjdiologie bet Poltsöiditung. 2. flufJ. 24
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beutfdjcs üolfslieb^) aus ben 3cil)rcn 1809— 1812 töcift biefelbe Seelenftim»

mung auf:
^^^^^ Kugeln f)ört man faufen,

Kleine aber nod) Dtel meljr.

fld) fo bitten mir (Bott im ^immcl,
fld) [o bitten toir (Bott im I^immel:
tDenn's öod) einmal 5rieöc roär'.

Die SdjtDÜle bcr t)in unb I)er toogenben $d)Iad)t liegt über biefen Derfen.

Hirgenbs {)abe i(^ bas aufred)te Sterben bes 3um legten (Bang gerüfteten

reifen TUannes fd)öner gefdjilbert gefunben als in einem beutfd)en üolfsliebe

Dom 3al)^ß 1552.^) (Es ift ein ed)tes rjelbenlieb, jebes lOort marüg unb er=

tjaben: eine £anbs!ned)tstruppe ftetjt üor bem 5einbe. 3I)r Ijauptmann l)at in

ber Übereilung bem 5ät)nrid) (5al}neiiträger), ber angc[id}ts ber Übersat)! ber

5etnbe jurDorfidjt mal^nte, ben DoriDurf ber üersagtljeit gemad)t. Dertoadere

Solbat nimmt fid) biefesIDort 3ut}er3en unb befdjiiefet, in bentEob 3u geljen:

Der fenörid) nam ein ftolßen gang,

er gab öem fenölin einen fdjioang,

er fdjtDongs über feiel unb grünen fice:

„tjeut fenörid), morgen nimmerme!

beim fcnölein toill id) fterben, ja fterbcn."

^öblti^ oerrounbet brid)t ber braneSatjnenträger 3ufammen. flII bas ift in toenigen

ftraffen Seilen biefes£iebes, bas ein einfad)er£anbs!ned)t, offenbar ein Hugen»

3euge biefes erfdjütternben Vorganges, gefungen I)at, entljalten. IDic ftimmungs-

DoII ift ber (Begenfa^ bes blül^enben Sdb^s unb bes 3um Qlobe entfdjioffenen,

in feiner (El)re gefränften ITtannes, mie fnapp unb bod) empfinbungsreid) fein

flbfd)iebsrx)ort doII tiefer IDetjmut, rote finnig motioiert ber ftol3e, aufredjte,

Ie^te(Bang, bas benS^inb tjerausforbernbe tro^ige $d)iDen!en ber 5al)ne, Hlles

ift feinfte !ünftlerifd)e Arbeit, unb bod) toar ber unbctannte Did)tcr biefes lUeifter-

tücrfes nur ein fa!)renber Solbat.

Doli (Et)rfurd)t fingt ber Solbat bas £os feines betounberten unb geliebten

5üf)rers, präd)tig ift bas Bilb, bas ein Dolfslieb^) oom llTarfd)aII Dortoärts

'

*

(Bencral BIüd)er, bas toar ein fo tapferer f^elö,

(Er ftretd)t tote ein flöler mol über öas 5^10

Dorn an öer Spi^e.

IDunbcrbar ergreifenb üingt bas Klagelieb ber [djroarsen ^ufaren"^) um it)ren

bei d^uatrebras gefallenen f)er3og aus: „aä) toären mir Sd)a)ar3en nie geboren!"

flis bic braoen Reiter 1818 aus 5i^anfreid) 3urüdfel)rten unb beim (Ein3ug in

Braunfd)roeig il)r £ieb fangen, brad)en bie 3ufd)auer in Hiränen aus,

1) E)offmann=Rid)ter, Sd)Ieftfd)e Dolfsliebcr, 295.

2) UI]Ian6, üolfslieöer, Ur. 203.

3) 3ettfd)rift für öeutfdje mt]tI]oIogtc, 1,98.

4) (Erf=Böt)mc, £ieöerf)ort,lI, 176. RuöoIf£)iIöebranb, Soltaus beutfd)c fiifto»

rifd)e Doltslieber, 11, 477.
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DieQ^age öer lOerbetruppen [otrtie öer ^roangsausljebung finö Dorüber, an

iljre Stelle ift längft faft überall bie allgemeine U)el)rpflid)t getreten, unb

bamit ift ber (Brunb subenfdjtoermutigen Solbatenflagen gefallen . Der Solbat

Don Ijeutc ift ein ftolser Derteibiger feines Daterlanbes, fein Ro(f ift ein (Etjren*

!Ieib getDorben, er toirb nirf)t metjr als minberiDertig angefeljen, fonbern ge»

niefet DoIIe Hd)tung bei jebermann. Der Solbatenftanb ift, feit er allgemeine

Pflidjt getDorben, von bem Htafel, ber trül)er oielfad) nod) an iljm t)aftete,

erlöft, unb an Stelle medjanifdjen Drills ift als Sriebfeber bas (EI)rgefüI)I unb

üaterlanbsbetDU^tfein getreten.

Das DoIfs!)eer unferer ^^age toäre ber befte (Träger bes alten unoerfälfd)ten

beutfd)enDoI!sIiebes, roennman nur sielberou^t bie (Einfüljrung biefer fdjönen

£ieber, bie ja fo oiel von allem (Eblen unb Unoergänglidjen fingen unb bes«

I)alb fo redjt für bas SoIbatenI)er3 paffen^), in bie ^anb nefjmen roollte. IDirb

crft bas üolfslteb toieber von unferem I)eere gefungen, bann tragen es bie Re=

fcroiften toieber Ijinaus in alle (Baue, unb es roirb neu erblütjen naäi bem IDorte:

Deutfd) bas £te6 unö öcutfd) öer Sang
Don öem (Efjronc bis 3ur I^üttc!

3rDan3igfter Hbf^nttt

^0(f)3ett$Iie6er

IDenn am ITtorgen bes I)od)3eitstages bie KircI)engIo(fen erflingen, bann

ift bie Rofe ber £iebe aufgeblül)t. Das Ijangen unb Bangen in fd^roebenber Pein

ift Dorüber. Die £iebe reift iljrer (Erfüllung entgegen. Balb roirb ber grüne Kranj,

bas 3eid)en iungfräulidjer I}eiterfeit unb jugenblidjer 5reit)eit, ber ernften i}aubc

roeidjen, bem Sinnbilb reifer £ebensfü{)rung unb mütjfamer Hrbeit, aber aud)

bes größten roeibIid)en (Blüdes: ber IKutterfreube. Hod) einmal Hingen bie

£ieber ber 3ugenb im Kreife ber (Befpielen am {)od)3eitstage, in iljre frotten

Klänge mifd)t fid) Hbfd)iebsfd)mer3 unb bange fltjnung: im £jod|3eitsIiebe Hingt

bas poefieoolle £iebesleben bes Dolfes aus.

Der Reid)tum an I}od)3eitsIiebern fteljt im umge!et)rten Derl)ältniffe 3U ber

Kulturt)ö!)e eines Dolfes. 3^ fultioierter ein Dolf, befto mel)r oerblaffen bie

Jjod)3eitsfitten unb oereinfodjt fid) bie ^od)3eitsfcier. Hlle bie ft)mboIifd)en ?}anb'

lungen, Reben unb (Befänge, mit benen ein Haturool! bm fo tDid)tigen fl!t ber

(Ef)efd)Iiefeungfd)müdt,tüerbenbei3une{)menber3iDiIifationnid)tmei)rDerftanben,

bie 5eiei; [elbft wirb nüd)tern unb pocfielos. 3^ einfad)er bie Dölfer fonft leben,

befto reidjer unb bunter finb itjre i}o d)3eitsfeiern unb befto f
eelenooller iljre Jjod)3eit? =>

lieber. IDeId|e Sülle oon Ejod)3eitspoefie in tDort unb (Tat ein Haturoolf auf»

1) (Es ift gctotfe ntd)t of)nclDcrt, 3U erfal)ren, öa^ Itapolcon I. es loar, öer öie

crftc Sammlung fransöfifdjerDoIfsIieöer plante. 3eitfdirift für öeulfdjc ini)tl)o»

logic, 111,148.

24*
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toeifen tann, bavon geben bie Sitten öer (Eften^) ein anf(f)aulid)es Bilö. Die[es

Dolf ift au^eroröentlid) reid) an I)od)3eitsge[ängen. — Itad) 6er Hrt bes Dor=

träges serfdlen bie £)od)3eitsIieber in [oId)e, bie von einseinen perfonen

(3. B. ber Braut) gefangen roerben, unb foId)e, roeldje im dljor (oon ben (Be=

fpielen ber Braut ober bem I}od)3eitsgefolge) gefungen toerben. Der Portrag ber

£}od)3eitsIieber bmä) 31D ei (E^ör c ift bei ben (Eften gebräu(J)Ii(^, mu^ aber aud)

fd)on bei (Bried)en unb Römern üblid) getoefen fein.^) Das ^od|3eitsIieb ber Hatur»

DÖÜer fdjmiegt fid) an alle pijafen ber Hirauungsseremonie an. IDäljrenb bie

Braut ben f)od|3eits[(^mu(f anlegt, fingt bei ben (Eften ein lDeiberd|or in ber

Kammer bei ber Braut, toäljrenb ber anbere, aus bm IDeibern bes Bräutigams^

gefolges beftel)cnb, üon brausen anttoortet/) (Erfterer lobt bie Braut, le^terer

fingt ben Preis bes Bräutigams, toobei aud) mand)es $d)eItroort mit unterläuft,

üon ben alten beutfdjen Sitten Ijaben bie Sad)fen Siebenbürgens u)ol)I bas

meifte bis auf unfere Seit ^erab in Übung betjalten. flud) fonft liahm Sprad)-

infeln fid) als (Erl)alter alter {jod)3eitsfitten unb =gefänge betDäl)rt, 3. B. bie in

flaroifdjes (Bebiet eingefprengte beutfd)e Kolonie (5ottfd)ee in Krain. Bei ben

Sad)fen I^at fid) aud) ber finnige Braud) er!)alten, ba^ bie 5teunbinnen ber Braut

beim Hnlegen ber {)od)3eitsfIeiber ein £ieb fangen mit bem finnigen Kef)rr»ers:

Röslein ge!) auf!^) Hud) liahen fid) bei ben Sad)fen unb (Bottfd)eern Ijod)3eits=

fitten erhalten, bie im Deut|d)en Reidjc längft nid)t met)r 3U finben finb, fo3.B.

öie (Bea)ot)n!)cit, röäi)renb ber f^od)3eit £ieber 3um Hnbenfen an oerftorbene Dcr=

toanbte 3U fingen^), getoi^ eine fd)önc unb oon ed)ter 5^ömmigfeit seugenbe

Sitte/') S^^ öie TTaturoöIfer ift bie J)od)3eit eine fangesreid)e 3eit, £ieb fd)Iiefet

fid) an £ieb; Dom TItorgen ber fjod)3eit, roo bie (Befpielen ber Braut fie 3ur I)ot)en

5eier mit (5efang roeden'), bis 3um 5i^üt)gefang, mit bem bas junge paar nad)

ber Brautnad)t begrübt toirb, 3iel)t fid) eine lange Reif)e Don£iebern. DieJjod)»

3eit ift ein großer Sangesröettftreit, toobei aud) oiel improoifiert roirb**); es ift,

als folle nod) einmal bas £ieb in ooller Kraft unb ^ülle ertönen, bas nad)t)er

in ber €f)e fo rafd) unb meift für immer oerftummt.

Die E}odj3eitsIieber 3erfaIIen inl)altlid) in 3U)ei (Bruppen, a) crnfte unb

b) l)eitere, unb 3tDar:

1) Ccopolb D. Scfjrocöcr. Die £io(i)3cttsgebiäud)c ber €ften unö einiger anbcrcr

ftnntfd) = ugrtfd)er üölferfdjaften in ücrgleidjung mit öenen ber inbogermanifdjen

Oölfer. Berlin 1888. 184.

2) datull, ber mit bem Dolfston ocrtrautc römifd)C Dt(i)ter, läfet ein £jo^3cits=

Itcb Don 3U)ci (El)ören (3ünglingen unb 3ungfrauen) Dortragcn.

3) Ceopolb ü. Sdjroeber, a a. ©., 186. tteus, (Eftnifd)c Dolfsliebcr, 276.

4) Sd)ufter, Stebenbürgtfd] = fä(i)fifd)e Dolfslieber, 72.

5) (Ein lettifdjcs E^odjseitslteb flogt um ben frül) oerftorbcnen Dater besE^odje

3ettcrs: maga3tn, I)gg. Don ber Icttifd) = Itterärif(i)en ©efellfd)aft, VIII, 248.

6) I^auffen, Die beutfd)e Spradjinfel (Bottfd)ec, 84.

7) (Dbebenaru, Texte, 112. (flromunen.)

8) ©uaftella, Canti pop. di Modica, LXVII. (Si3ilien.)
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a) £tcber bcs flbfdjicbs oom (Eltcrn^aufe unb bcr Klage um 3ungtraufd)aft

unb 3ugenbluft, TTTaljnungcn 3ur ernften Erfüllung bes ^^^auenberufs

(Pflidjtenlieb).

b) £ieber ber 5reubc unb bes 3ubels, aud) tool)I Iterf =< unb ausgelaffenc Spott«

oerfe.

Itlon ftnbet beibe Hrtcn mitunter nebeneinanber. HIs urfprünglid)[te 5o^»"

bes I}od)3eitsgefanges ift ber Ruf ansufeljen, b^n roir überall als Urform ber

£r)n! antreffen. Jjod}3citsrufe, unmittelbare (BefüI)Isausbrüd)e ber

5reube, bes3ubeIsober berfeeIifd)en(Er[d)ütterungfinbenfid)beiDieIen

üölfern, com flaffifdjen HItertum bis Ijerab auf unfere lEage. Bei ben ^eU
lenen^) erfdjoll ber Ruf: £jt)men, o ^t}menäos! unb 3o! 3o! riefen bie Römer
unter fröljlidjem 3ubel beim ^od)3eitsfefte.^) Das 3u^en unb laute 3ciud)3en ift

benn au^ ba, wo roenig gefungen roirb, toie 3. B. bei benfriefifdjenITtarfd)«

betDot)nern, bie ein3ige ed)te 5i^ßubenfunbgebung bei feftlid)en (Ereigniffen , roie

J)od)3eiten.^) Auf bem XDege ber Brautleute 3ur Kird)e ftö^t inBerrr) (Rtittel*

franfreirf)) ^) bas fjod)3eitsgefoIge laute, iaud)3enbe $d)reie aus: iou! iou! fdiallt

es, ba3a)if(i)en fnallen piftolenfdjüffe. Diefe bacd)antifd)en ^teubenrufe begleiten

benSug bis 3ur Pforte bes Ejeiligtums. 3mKreife £ublin rufen biepolnifdjen

l^od)3eitsgäfte üorbernerfdjIoffenenOr besf7od)3eitsI)aufes: £abo! £abo!^) Hn
bas3o! ber Römer erinnert ber 5veubenrufi)ou! t)ou! t)ou!, benbieKabijIen^)

roie bie Hraber Algeriens ') bei ^od)3eiten ausfto^en. IDie fid) aus foId)en Rufen

3unäd)ft Perfe, fpäter £ieber I)erausbilben, bas 3eigen bie grie^ifd)en Urbilber

ber Ijod)3eitsgefänge bes Hriftopljanes unb 2I)eo!rit. flu bie Hnrufung bes

Ijtjmen fdjlo^ fid) bie Bitte, er möge fid) an bem 5cftc erfreuen, „f)t)men, i)i)me*

näos, an biefer t)ermäl)lung erfreu bid)!", fingen bie fpartanifd)en 3ungfrauen

im Brautliebe bes St)eofrit. Jjatte fid) erft aus bem Rufe ein Sa^ l)erausgebilbet,

fo lag es nat)e, biefem roeitere IDünfd)e an bie (5ott!)eit, ITTaI)nungen an bas

Brautpaar ufro. I)in3U3ufügen. So entroidelte fid) bas J}od)3eitslieb, ber Ruf Der«

blieb bei biefem oielfad) als Refrain.^'')

Beim Sd)eiben oom t)aterl)aufe nimmt bie Braut Hbfd)ieb oon il)rer 3ii'

genb.^) Itii^t blo^ ben (Eltern unb (5efd)töiftern — il)rer gan3en freien un«

gebunbenen 3iigenb3eit fagt fie £eberDoI)I:

1) flriftopI|ancs, Der Sn^öc, Ders 1322ff.: viii]v v^ihai, m. CFjcofrit,

3öi)IIcn, Itr. 18. 2) (EatuII, 61,4 u. 62,5. (Doiöius, Heroides, XII, 143.

3) fliimcrs, lltarfdienbud), 4, H. 205.

4) CatsncI öc la Solle, Croyances et legendes du centre de la France,

11,35. 5) Düringsfclö, £)od)3ettsbud], 210.

6) £aisncl öe la Solle, 1. c, !I, 36.

7) (Terteuj et dornot], L'Algerie traditionelle, I, 74, 217,

8) äljnlid) öeni Refrain üicler tEotenflagen,
f.

Kapitel tEotenflagen.

9) Beim Ejod)3eilsmaI)I fingt in einem ^ieil öer Bretagne öie junge 5rnu ein

flbfd)ie^Iieö mit öem Refrain: £ebt rool)I, ©efpielinnen, lebt croig tDol)I! Sic toirft
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3f)r meine ^aarc 3F)r meine Bänber

2l\x meine blonöen Don grüner Seibc

3f)r flattert ntd)t mel)r 3l)r toerbct Ijangen

3m tDcfjenöen IDinöe. ITtid) toeinen mad)en.

Diefc IDorte eines Iitaui[d)en Doüsliebes^) bilben öen (Brunbton oielcr flb»

fd)ieöslieber. VkwalknbenZoden, ge[d)mü(ft mit grünem Kränslein, basSqmboI

^er 3ugenb, bevo^int ein Icttifdjes lTTäbd)en:

Um mein Krän3(^en mufe id) roeincn

tDcinen toie um öater, ITiuttcr;

fld) im Kran3 finö Iet(i)t öie Sdjrittc,

Hd) im Krans ift Ieid)t 6as £eben.^)

Unb eine obcrfd)Iefifd)e polin flagt^):

£oden, meine £oden
£ieblid) an3ufef)en,

Sdjab' ift's, fomnit itjr unters t^äubdien,

3ft's um eud) gefd)el)en.

T)tn]dhtn (Befütilen gibt ein f r a n 3 ö
f
i [ d] e s £ieb flusbrud , bos früljer im tlT e^ e

r

Zanbe bie junge 5rau iljren (Eltern unb (Befä!)rtinnen 3um flbfd)iebefang: „£eb

tDol)I, Blüte ber 3ugcnb, ba id) il)n oerlaffen mu^, ben eblen Stanb ber 3ung«

frau[d)aft, oerlaffen Dater unb HTutter! Hränen fallen aus meinen Hugen, roenn

id) eud), ifjr nTäbd)en, bie itjr an ber Sefttafel fi^t, betrad)te."*) ITIit bemSd)mer3e

bes $d)eibens oon ber 3ugenb unb il)rer IDonne üertnüpfte fid) aufs innigfte

bas (Befü{)I ber Dantbarfeit für bie (Eltern unb ber £iebc unb 5reunbfd)aft

für (Befc^tüifter unb lebige 3ugenbfameraben. 3l)nen gelten besljalb ergreifenbe,

oft gcrabc in iljrer Unbet)oIfenI)eit boppelt rüljrenbe IDortc. ITIan fann nid)t

ol)ne Seilnaljme Icfen, voas df^roniften oon ben alten Preußen unb£itauern

einen legten Blid auf tf)re froljc 3ugen6, bann beflagt fie il)r fünftiges £os: Arbeit

unö nXübe: „ifjr jungen lUäödjen gel)t 3U Spiel unö tEan3, id) aber bin je^t nur
nod) eine ITtagb, öenn id) bin ocrbeiratet!" (Souoeftrc, Les derniers Bretons,

Kap. 11, §4.) flifo füngt i{|r £ieö trübe aus. Die freie 3ugcn6 öes lHäöd)ens im

(Begenfa^ 3ur (Bebunöenf)eit ber 5rau ^jirö in DoIfsUebern bäufig gcpricfen, 3. B.

im finnifdjen Dolfslieö:

Bei öem üater lebt öie 3u"gfrau Bei öem tTTanne lebt bie 3ungfrau
IDic in feiner Burg ber König, tDie im Kerter ber (befangne,

Hur bas Sd)U)ert fef)It an ber Seite. Ilur 3ur lDad)e fel)len £eute

(Kanteletar, überfe^t öon Paul, 60.) (Eine junge £itauerin metjllagt (Bartfd),

Dainu Balfai, 1, 85):

mit Seife toufd] id] Dod) je^t, ba tocile

Bei meiner lllutter; 3d) bei ber Sdjroieger,

3d) rieb bie (Blüfer, Da roerb' id) roafdjcn

Bis b^n fie glän3ten. ITIit meinen CEränen.

1) Cfjriftian Bartfd), Dainu Balfai, 1, 68.

2) flnbreianoff,£ettifd)eüoIfsIiebcr, 27. 3) Roger, Piesni, Hr. 399, 400.

4) Put)maigre, Chants populaires rec. dans le pays Messin, 1,275, äfjn»

Iid|, aber beim IKal)l gefungen: (Eljampficurt), Chansons, XXlll.
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3U berid)ten röiffcn. Bei biefen Döifcrn voax es Sitte ^), ba^ bic Braut, elje jie

in bas ^aus bes Bräutigams geleitet roarb, nod) einmol il)re üertDonbten 3U

einem IKaljIe 3U fid) einlub. Xlad) beffen Beenbigung erfud)te fie bie (Bäfte, mit

i^r gemeinsam iijre 3ungfroufd)aft 3U betoeinen. Sie festen fid) bann alle 3U«

fammcn, unb bie Braut begann ein Klagelieb folgenben 3nl)alts: „® I)ue! {}ue!

f}ue !^) tDer roirb oon nun an meinem öater unb meiner BTutter bas Bett marf)en ?

IDer roirb il)re Süfee tDafdjen? Hlein liebes Ejünbdjen, mein liebes E)üt)nd)en,

mein liebes Sd)u)eind)en, toer roirb eud] 3U e[fen geben?" tlad) einer IDeilc

fül)ren bie anroefenben Stauen bie Braut 3um ^erbe, too fie toieber 3U flagen

anljebt: „® ^ue, mein liebes I)eiliges 5euer, toer roirb bir nun I)ol3 3U»

tragen, ba^ ber Dater unb bie TTIutter fid) bei bir toärmen fönnen? IDer roirb

bid) nun f)üten unb beroaI)ren?" üiefer flbfd)ieb com I)eiligen 5euer auf bem

I)äuslid)en E}erb betoeift, ba^ bas fliter btefes Braud)es fet)r roeit in bie üor«

3eit I)inautrcid)t. — XDorte I)ci^en Dantes rid)tet bie tfd)ed)ifd)e Braut an

il)re (Eltern:

(Bott fcgnc eud),

£icber t)ater sel^nfad)

Unö id) öanfe eud),

Unö td) öanfe eud)

Dälerd)cn tjunbertmal.*)

(5Ieid)e tDorte fpenbet fie ber tltuttcr, ben (Befpielen, ben Burfd)en unb toünfd)t

allen (Bottes Segen. Dann fd)ilbert fie i^re lünftige Derlaffent)cit in ber 5tembc

„hinter (Bebirgen, I)inter jenen IDälbern", roo fie als $vau Ijaufen roirb, unb

it)rc Sel)nfud)t nad) bm fernen £ieben bal)eim:

3d) roeröe gel)'n,

t)on öen Bergen Iaufd)cn,

©b id) nid)t t)erncl)me

IlTuttcr öeinc Stimme,

3n öes tOinöes Raufd)en.

Die polnifdje Braut in ®berf d)lefienbefteigtnid)tel)er benf}od)3eitsroagen,

ber fie bem clterlid)en f^aufe entfül)rt, el)e fie feierlid) flbfd)ieb oon ben (Eltern

genommen unb il)nen für alle tDo{)Itaten gebanft i)at. Sinnig banft fie aud) ber

Sdjtoellc „barauf geroanbclt meine Süfee" unb 3ule^t bem £öffel: „£öffel, nie

1) Don öen alten Preußen bcrid)tet btefe Sitte lTIattt)äus prätorius (um 1700)

in feiner „preu^ifd)en Sd)aubüf)ne" (Rusgabe Don pierfon, S. 82), oon öen Citaucrn:
tlettau unö €emme, Dolfsfagen aus Q)|tpreu^en, £ttauen unö tDeftpreu^en, 255.

Die Sitte foll nad) Düringsfelö, J)od)3eitsbud), 18, fid) nod) im ruffifd)en tEetI

£ttaucns in mand)cn (Drtfd)aften er!)alten l)aben.

2) (offenbar ein Klageruf. IDir treffen alfo aud) l)ier toicöer öie urfprüng=

Iid)e Sort" öes Rufes, aus öem fid) öas Cieö bilöet.

3) Düringsfelö, Böf)mifd)e Rofen, 100. Diefelbe: I)od)3eitsbud), 196, ein äl|n=

Iid)cs tfd)ed)ifd)es f)od)3eitsIieö f)at lKaIt)brod=StieIer, Ct)rifd)c (Bcöi^te unb Übcr=

tragungen, 187, überfc^t.
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fei bein oergeffcn, l^ab mit bir fo oft gegeffen, tüerö' es nun nic^t niefjr."^) €in

Hbfd)iebslieb neugried)ifd)cr Bräute^) lautet:

36) lafe einen (Bruö 6cr Had)barfd)aft, einen (5ru^ öen IHcincn allen,

3(f) laffc meinem lUüttcrdjen örei 5Ittf'i)en bitteren ©iftes:

Die eine trinft fie morgens früt), öie anbcre 3U ITlittag,

Die örittc unö öie giftigfte an allen S^ici^tag«"-

U)äl)renb bie Braut biefe Derfe fingt, brid)t fie in lautes $(^Iud)3en aus.^) „36)

tDciö, aus tDeId)em Ejaufe id) I)erausget)e, aber nid)t, in u)eld)es t}aus id) ein*

trete," fingt toeinenb bie aromunifd)e^)Brout beimflbfd)ieb non berlHutter.

J^erbc Klagen ftimmt bie ruf fif d) e Braut an, roenn fie com Daterl)aufe f(i)eibet:

3m J}aufe meines Daters, 3m l^aufe meines Sdjroiegeroaters,

3m Ijaufe meiner ITtuttcr 3m ^aufe metner SdjtDicgermutter

IDufd) id| eud), iljr blonöen £oden tDerö' ic^ eud) roafdjen, il)r blonben Coden

3n frif(i)em (ßnelltoafffer — 3m IDaffer meiner bitteren tEränen.'^)

(EI)e fie bas fjeim itjrer Tnäbdienjat^re üerlä^t, erbittet fie in rütjrenbem £iebc

ben Segen ber greifen (Jltern.*') Sie tritt cor ben öater unb fpridjt, nad) einem

Hotogorober £iebe^):

3d) bitte, (Ernäl)rcr — Däterd)en, ITtein Däterdjen, (Ernäl)rer,

Did) ni(i)t um (Bolö, um Silber nid)t, ©ib mir öen Segen auf öen IDeg,

Um Reidjtum nid)t, um Sd)ä^c nid)t, 3u meinem (Bang ins fremöe £an6,

3d) bitte, €rnäf)rcr — Däterdjen, 3u meinen fremöen (Eltern!

Um bcinen großen Segen.

Unter itjre (Befpielinnen oerteilt fie itjre „Sd)önt)eit" (Krasota)'), b. l). einen Kopf«

pu^ aus Seibenbanb unb Blumen geformt, ber il)re iungfräulid)e 3ier barftelltc.

IDeinenb nimmt fie bann flbfdjieb r>on ben I}eiligenbilbern ber IDotjnftube unb

bamit Don bem (Elternljaufe. 3n fd)mer3betüegten Sönen flogt bie Braut babet

um ifjre teure „rtTäbd)enfd)öntjeit""): „Sdjreit nid)t im Selbe ber graue Kudud um
feinu)armesneftd)en? IDeint, toeintnidjt meine Tnäbd)enfd)öne? (Es roeint, toeint

bie ITläbd)enfd)öne um mein ungeftümes Köpfd)en." Die lommenbe S^^auen«

seit erfdjeint itjr in Ijä^Iidjer (Beftalt; toie ein gieriger Rauboogel fdjiägt fie

1) Roger, Piesni, tlr. 376. Gin flbfdjieöslieö ber töenöifd)en Braut ftcljt bei

t)aupt = $d)maler, Dolfslieöer öer tDenöen, 1,250. poInifd)c, mäfjrifdje unö
anöere parallelen ebcnöa, I, 383 ff.

2) Die rutbcnifdje Braut ruft it)rem HTütterlein 3U (3eitfcf)rift öes Dereins

für DoIfs!unöe, XI, 282):

tEraure nid)t nacf) mir, lieb' IUüttcrd)en , F)eute,

Denn nidjt alles fdjaff mit mir id) beifeite;

£affc 3um Danfe b^ifec 3äl)ren im f^aufe,

ITod) b^ifeere tränen aber öa öraufeen.

3) lDad)smutf|, Das alte (Bried)enlanö im neuen, 88,89. Das £ieö felbft ftel)t:

tEommafeo, Canti popolari, 111,93. 4) (Dbeöenaru, Texte, 113.

5) Ralfton, Songs of ihe Russian people, 287,288. 6) (Ebenöa, 276.

7) Rufftfd}eRcDue,XI,253. 8) Ralfton, Songs ofthe Russian people, 275.

9) Ruffifdje Renuc, X, 294.
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Mc Krallen in % braunes ^aar, um6ieIlTäbd)cnfd)öne, 6en Sd|mu(f öer £o(!en

3U rauben, unb öie junge Braut [d)reit entfe^t auf: „® toefj mir, tuie roel)!

fie toill etoig mid) binben, u}oI)in foll id) mirf) w^nben?" din forbifdjcs (roen»

btfd^es) ^od)3citsIieb fdjilbert öen flb[d)ieb ber Braut Don ber Ijcimat aI[o ^):

Das ITIäöd)cn 30g xxad) tDctF)nad)tcn am I)eirgen Stcpf)onstagc fort,

3f)rc flpfcld)cn banö ftc fid) in ein rein tEüdjIcin.

„fld) gute nad)t, gute nad)t, meine lUutter!

niemals mefjr roerö' id) in eurem I}ofe tjerumgeljen,

Hd] niemals mcl]r roerö' id) eure Kälber mäften.

ad] id) beöaure öie luftigen Burfd)en,

Die tDir mitcinanöer ju Bierc unö oom Biere gegangen,

Unb id) beöaure öie luftigen lTtäöd)cn,

Die toir miteinanöer in öie Kird)e unö aus öer Kird)e gegangen finö," ^)

3n ber beutfdjen $prad)infel (Bottfdjee nimmt bie Braut, falls bas t)od)3eits=

mal)! im f^aufe ber Brauteltern ftattfinbet, mit einem £iebe dou ben (Eltern flb*

fdjieb,^) 3n einem beutf d)»böl)m if(i)en£ieb fagt eine Braut il)ren (Eltern, (5e*

fdjröiftern , üettern unb ITIutjmen, (ßefpielen, 3ule^t iljrem trauten (Barten unb

ber ijeimat £ebctDO^I!*)

HIs HTufter eines ftimmungsoollen flbfdjiebsliebes an bie (Eltern !ann foI=

genbes fijrjänifdje Jjod)3eitsIieb ^) gelten:

„(Buter Dater, öu mein Ceben, fammle öer DeriDanötfdjafttDurseln, gib ein ITlat)!

il)r an öem flbenö, if)r ein froI)es, muntres (Baftmal)!, füll' öen tEifd) mit reid]en (Saben,

IHutter, öie öu mid) crjogen, öede öu öer Q;ifd)e beften, öu öen tlifd) aus 3eöerpIonfen,

t)äufe öarauf füfee Speifen, tEranf non öen beften Stoffen. (D mein £eben, Dater, TITutter

!

loarö öem Sof)ne gleid) ersogen, folgte nur öem guten tDillen; öa ift nun öer ilage

Ic^tcr unö es nal)t öie le^te Stunöe, too nod) gilt mein guter IDille, roo id) meiner

Cieb gebiete, als geel)rte 3ungfrau fi^c. Alles fdjroinöet aö) mir flrmcn, alles mit

öem l)eut'gcn €age, alles bleibet bei öen (Eltern. Zeb' nun tDol)l, öu frol)e 3ugenö!

ITtuB öie f^eimat nun oerlaffen, nun öie Stelle, roo id) immer gut unö forgenfrei

mid) näljrte, roo id) l)übfd)c Kleiöer trage, ungeftört id) ruijen tonnte, öu gute,

milöe lUutter! tDesl)alb roaröft öu überörüffig öciner Dienerin öer treuen? d^ahi id)

3U oiel an nal)rung unö 3U oiel r)erbraud)t an Kleiöung, öafe öu mid) fo 3eitig fort»

gibft, ITIutter, öu, öie mid) erßogen!

Cafe mid) armes rrtäöd)eii toetnen l)unöert Sränen augenblidlid) , öa id) alles nun
oerlaffe, alle Sreuöe bei öen Cltern. il)r 5reunöe meiner Kinöl)eit, l)egt nid)t 3orn
in eurem t^ersen gegen mid), öie id) nun fd)eiöe, öie mit frol)em l)eitern Sinne mit

cud) auf öen IDiefen toeille, alles fel)t il)r mufe id) laffen in öes 5rüf)Iings erften

tragen, nun roo alle Bäd)e braufen, roo öie l)ol)en Bäume ftür3en unö öie l)arten

Steine berften, je^o too öer Kummerludud, tno öer Srül)lingsfudud ruft. $xüli u)oI)l

1) tEe^ner, Slaroen in Deutfd)lanö, 324.

2) (Ein oertDanötes rDenöifd)es £)od)3eitslieö aus öer Itieöerlaufi^ finöet fid) bei

(Etoalö Hlüller, Das tDenöentum in öer Ilieöerlanfi^. Kottbus 1894. S. 178.

3) f)autfen, (Bottfdjee, 84. Das £ieö ftel)t auf S. 340.

4) f)rufd)fa = troifd)cr, Deutfd)e Dolfslieöer aus Böl)men, 212.

5) (Laftren, Rei[eerinnerungen, 250. (Ein äf)nlid)es, aber fürseres ft)rjäntfd)es

Braut» unö flbfd)ieöslieö bietet Donner, £icöcr öer £appen, 44.
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fingt öcrKummcrfucfudE, 6o(f| nod) früljer tocrb' id) flrmc in bcrncucn I}ctmat fingen

!

£ebt nun tDol|I, geliebte (Eltern! £ebe rool)!, öu 3ugenbfreuöe!"

(Js barf f)ier einer rüljrenbeu Sitte md)t oergcffen loerben, öie fid) beim ruf fi»

fd)en £anbDoI!e finbet.^) Sie oerpfIid)tet bie Braut, an itjrem l)öd)ftcn (Eljren«

tage aud) berer 3U gebcnfen, bie fie einft Ijegten unb pflegten unb nid)t metjr

am£eben finb. Die Derroaifte Braut befud)t, roenn fie es nid)t mit bem tDege

3ur nirauung oereinigt, am „DätDitfd)nif", bem Dorabenb iljrer Jjod)5eit, bas

(Brab itjrer (Eltern, um t)ier unter bem Sdjalle ber Klagelieber, roeldje itjre

$reunbinnen ba3u anftimmen, innig 3U beten unb roeinenb bie (Eltern im (Brabe

enttüeber „3u(Bafte 3U bem oertDaiften ^od)3eitd)en einsulabcn", ober „nid^tum

Dermögen, nidjt um Reid)tum, nidjt um (Bolb unb Silber, fonbern um iljren

Segen" an3uflet)en unb aud) flbfdjieb oon itjnen 3U neljmen. Denn fie toirb

nunmeljr ein (Blieb einer anberen ^an^ilie.

U)ef)et, ungeftüme IDinöe, tDcfjet ^rttt auf öeinc fdjncllen Süfedjcn,

Unö DcrtDeI)et allen gelben Sanö! Öffne öeine Ijellen flugen,

©jfnc öid), TRutter feudjte (Erbe, Blid auf mid), bas IDaifenfinblein,

lut eud) auf, tf)r Sargesbretter! Blid mit beinen t)ellen Hugen!

(D mein Ieiblt(f) Däterdien, ftet)' auf!

tDas bie Braut nid)t felbft im £iebe ausfprad), bas fangen iljr bie (Befpielen

3U in einem Hbf(i|iebslieb; fo fangen im (Elfen3tale (Baben) bie Brautjungfern

ein £ieb mit bem Refrain:

Detldjer im grünen Klee,

IHorje bifd)t fe riTäbdje mcl|,

flbe! flbe! Hbe!^)

3m Batjrifdjen bei flmberg fütjrten bie (Befpielen ber Braut ben (Ernft iljres

Sdjeibens mit folgenben Derfen 3U (Bemüte:

IDein', rtlöbel, toein'!

U)ir füfjren öid) nimmer fjcim,

IDir füt)ren bid] über beines Daters lUift,

(Es gcljt bir nie meljr, roie bir's gegangen ift.')

Derb erflang's im fäd)fifd)en Dogtlanbe^), toenn ber Braut3ug bei ber Rüd=

fct)r von ber fird)Iid)en Urauung folgenbes £ieb anftimmte:

ITTäbel raus! Hläbel raus!

Deine guten ?E6g fenn aus, ^^
IDärfdjte bei betner TITutter gcbliebn,

Ejöttfte beine gute tEög getricbn,

lUäbel raus! ITläbel raus!

Deine guten tEög fenn aus!

1) Ruffifd)c Reoue, X,301.

2) (Blod, £teber unb Sprüd)e aus bem (Elfenstale, 8.

3) Dürtngsfelb, f}od)3ettsbud), 130.

4) Dunger, Runbäs unb Reimfprüd)c, 134. (Ein äf)nlid)es Cieb toirb bei bm
Deutfdjen bes ungarifd)en Berglanbes nadj ber tErauung cor bem f^aufe ber Braut

gcfungen: Sd)röcr, Beitr. 3U einem lDörterbud]c ufo)., 122.
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um Voxabinb 6er fjod)3eit bei ben Sadjfcn tu Siebenbürgen^) üerfammcin

jid) alle (Befpielcn öer Braut, öie[e nimmt rocinenbüoniFjnenflbfdjicb, roäljrenb

fic il)r ein £ie6 fingen mit bem Refrain:

3d) foll Ijtntüeg, id\ mu^ baoon,

Der lieb ®ott toci^, toann id) tüieöcr lomm'.

fld), toann tncrb' id) rDteberfommen?

tDcnn öie fdjroarscn Raben roei^c 5cbern l)obcn.

3n (Dftfran!reid) tüeintc bie Braut, roäljrenb i[)r bie (Befpielen bas Hbfdjiebs«

lieb fangen.^) 3n bcr Dolfsbid)tung ber 5 i n n e n finben fid) folgenbe Htaljnungen

<in bie Braut beim Perlaffen bes I)aterl)aufes

:

tDenn öu tDegjteljft aus öcr £}eimal

IKufet öu öreicrici entfagen:

Deinem fanftcn ITIorgenfdjIummcr,

Deiner ITlutter nitlöen TDorten

Unö öen forgcnfreien Cagcn,*)

Das finnifd)e Dolfslieb fd)ilbert bas (blM bcr 3ugenb, bas bie junge 5rau

I)inter fid) 3urücflä^t, mit leudjtenben 5ai^ben:

Braudjteft öid) um nid)ts 3U grämen, Unö bie tianne ficf) beflagen;

nid)ts 3U f^erjen öir 3U nel)men, Spielcnö jogft öu öurd) öie 5clöcr

£ieö't öie Birfc für öidj forgen, (Bleid) öem Sdjmetterling im Sommer,
Unö öen 3aun ftatt öetner öenfen, U3ic öas Dögeld)cn im £aubc,

Cie^'t öie 5icf)te Sorge tragen Sterlid^ roie im f}of öie Qiaube/)

Seijr lieblid) ift ein £ieb, bas in einigen (Drten (Eftlanbs bie Brautjungfern

hex Braut fingen^):

3ungfraunftanös, Derfd)mäf)ten Stanöes, (Eine junge fluenblumc

Kran3, er rotrö IjintDeggetoorfcn, Auf öem Rafenfi^c forglos

tDtrö t)eiad)tet als geringe! 3n öer llluttcr Sd)u^e bHUjteft,

ÜTöglid) roär's, öofe öu betoeinteft tDo im Cuftgefpann öie Stränge

(Einft öen frü{)crn Stanö als 3uTtqfrau, Dir ein fliegenö Sd)Iittd)cn füljrten,

Stanö öer 3ungfrau, Spiel öeslTIägöIeins, tDo öetn Pflug im ^oä} öes 3aud)3ens

tDo öu eine €ngclblume, (Einen Icidjten flder pflügte.

€in gar minn'ges lTIäöefü^d)en,

Das$d)eibcn oon bcn (Eltern, bie Ungetoi^ljeit über bie Sufunft, alles tönt mal)»

nenb aus bemflbfcl)iebslieb ber3iigenbgefpielenber jungen 5rauentgegen: „3unge

5rau, tut bir bas £)er3 nidjt roel), toenn bu beine t^eimat ocrlä^t? Du frf)cibeft

für etoig Don beincr ITtutter, um einem 5i^ßiTiben 3U bienen", fingt ein fjod)=

3eitslieb aus ber (Bascogne.'^) Der (Bebaute, roie bitter es fei, ba^ bie 2o(i)ter

öer IKutter für alle ITIütje nidjts meljr biete, fie oerlaffe unb $remben bicne,

1) Sd)uftcr, Siebenbürgifd(»fäd)fifdic öolfslieöer, 76.

2) Bujeauö, Chants, 11,7. 3) Kanteictar, üb. non Paul, 112.

4) (Ebenöa 123. äfjnlid) eftnifd): Heus, (Eftnifd)e Dolfslieöer, 277.

5) Deulfd)c Runöfci)au, XXX, 210.

6) BIaö6, Poesies pop. de la Gascogne, 1,260.
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fc!)rt in ber t)oI!söid)tung öfter toieber, es i|t be3cid)nenb für bas ftarf cnt*

tDiifelte fjeimats= unb 5amtIiengefüI)I, ba^ bem tanboolf nicfjts bitterer erfd)eint,

als 3U 5i^c"iben 3U ge{)en. So ruft ein eftnifd)es I}od)3eitsIieb^):

niutter, öu I)oI6es lTtütter(I)en, tDarö 6em Stü^c, öer's nidjt toufete,

flufer3ogcn l)aft öic ^oä\Ux, ^ilfc 5em, öer's nimmer 6ad)te!

flufer3ogcn, ausgebilöct, ihutter, bu f)oIöes IHütteröjen,

Sie gcfäugct, fic getoieget: Dir jur Stü^c blieb öic Stube,

n)äl)nteft, öir ftünö' eine Stü^c, Deine £jilfe blieb öer 0fen,

tDäi|nleft, öir toürö' eine Jjiifc. Dir als f^QUsfdjIong' I)eim öer Raudjfong.^)

Hn biefe rüljrenbe Klage fdjlie^en fid) toürbtg £ieber bes ben (Eften ftammoer»

raanbten finnifd)en Dolfes:

fld) 3u frcmöcn ITtenfdjen sicijft öu,

nid)t als (5aft na!)ft öu öid) il)nen:

Kommft als ITIagö nur um 3U öienen.')

Der (Bebanfe, toie bitter es fei, ftatt im üaterijaufe frei 311 fd^alten, nun als

5rau bci5temben(5e^or[am lernen 3U muffen, fetjrt in ben „Pflidjtenliebern",

bie id} roeiter unten einget)enb befpred)e, öfter irtieber. BeimHbfd)ieb ber finni»

fd)en Braut oom üatetljaufe fingen bie (Befpielen il)r folgenbes $d)eibelieb^):

Balö oerlä^t öu öeine £ieben, Deine Spur roirö balö Derfd)tDinöcn,

Sdjeiöeft dou öes Daters ^aufe, Auf öem (Eife Ietd)t oergeljen,

(Irennft öid) von öen F^eimatfluren, Sturm unö tDinö loirö öeine Sd)ritte,

üon öer guten TTtuttcr flutte, Scf)nec öes Kleiöes Spur üertoeben;

Don öes Bruöcrs reid^em I^ofe, Yli6)t öie lllutter bort öcin Rufen,

Aus öer trauten Sd)iDeftern ITlittc; tTidjt öer Dater öeine Seuf3er,

Durd) öie Hadjt, in Sdjnee unö Regen Ilidjt öie SdjtDefter öeine Klagen,

3iel}ft öu t}in auf öunfeln IDegen. nid)t öer Bruöer fieljt öein £eiöen;

3n öer neuen f)eimat roirft öu

«« 5i^cniöling unter 5rcmöen bleiben!

n)ie bei frotjen 5eften nur 3U natürlid), fommt bei ber f)od)3eit mhen bem (Ernft

unb ber tDeit)c aud) 5reube unb Sdjelmerei
,
ja felbft ein geroiffer Spott 3U feinem

Red)te.^) Balb roirb bie Braut liftig geftof)Ien, balb ber Bräutigam genedt, ja

mitunter berb aufge3ogen, unb töas mutcoillige, lofe (Befellen fonftnod) an Sdja-

hexnad unb Jopperei erfinnen fönnen, roirb ausgefül)rt. IDaren bod) fdjon bei

fjod)3eiten ber alten Römer ausgelaffene $d)er3e imb ITTuttüillen an bertlages^

orbnung.'') Der £}od)3eitsfd)maus ift ber ITtittelpunft frotjer Kur3tt»eil. 5ür bie

üoüsbidjtung ift aber biefe luftige Keljrfeite ber ^od)3eit toeit toeniger ergiebig

1) Heus, (tftnifd)e Dolfslieöer, 164.

2) Die (Eften Derel)rten eine im £)aufc gepflegte Sdjiangc als öen guten ©cnius

öes Kaufes. Die fd)eiöenöe Iod)ler toar if)rcs Daterfjaufes treue J^üterin, alfo feine

Fjausfdjiange. 3) Kanteletar, üb. oon Paul, 109. 4) dbenöa 130.

5) Auf Iettifd)en I]od)3eiten fingen öie Derroanöten öes Bräutigams Spottlieöcr

auf öic Braut (maga3in öer Ietlifd) = Iiterär. ©efellfd)aft, VIII, 251). Über Spafe bei

ruffifd)en £}od)3citen ogl. Ruffifdje Reoue, XII, 265.

6) Seil, 5erienfd)riflen, 11,205. tCeuffel, (Be(c^id)tc öer Rom. £it., 4.fl., 4, 5.
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als bie ernfte, il)re (Erseugniffe finb meift nur für 6en Hugenblitf bcred)nct unb

€ntbcl)ren baljer ber |eeli[d)cn Sicfe.

Den £jöl)epun!t erreid)t bie I)od)3eitIid)e ß^^^^ i^ ^ß"^ HugcnblicE , too ber

Braut feierlid) bas Sinnbilb iljrer iungfräulid)en IDürbe unb il)rer Jugenb, ber

Kraus o^^^ ^^^ fo^f^ üblidje bräutIid]eKoptfd)mu(f, oom^aare genommen unb

iljrKopf mit bem3eid)en ber5rauentoürbe(J)aube ober Kopflud)) bebedt toirb.

„Braut, too ift bein Krän3d]en l)in?", fangen bie ^od)3eitsgäfte in $d)Iefien

nad) bem f}auben ber Braut 3U.^) IDä^renb bie Braut it)reI)od)3eits!Ieiber nebft

Brautl)aube ablegte unb ^rauenfleiber ansog, fang frül)er in I^effen bie £}od)=

3eitsgcfellfd)aft folgenbes £ieb^):

Braut, tu öic Brauttjaub aus

Unb fei öic S^au in beinern ^aus!

5eigenbaum, grüner Klee,

t^eut' eine 3ungfcr unb nimmermel)!

Hud) im (Egerlanbe^) rourbe ber Braut ber Kraus ^on ben sroei Brautmägben

mit einem £iebe abget)oben. Da^ biefe einbrudsDoIIe I)anblung einft in Deutfd)=

lanb oerbreitete Sitte geioefen, lä^tfid) barausfdjlie^en, ba^ beutfdjeflusroanberer

in ber5i^etnbe fie nod) pflegen. So ift es bei ben Deutf d)en imBanatBraud),

ba^ bie Sd)tDeftern ber toeinenben Braut feierlid) unb langfam ben Kran3 com
fjaupte löfen unb il)r ein Kopftud) aufbinben. Die ITtäbd)en fingen u)äl)renb

biefes Hftes ein flbf(^iebslieb/) 3n ber (Bascogne^) toirb ber Braut, fobalb

fie nad) $d)Iu^ ber ^od)3eitsfeftIid)feit 3U Bette geleitet toirb, ber Brautfrans

abgenommen unb babei ein £ieb gefungen, in bem it)r feitl)eriges Blütenleben

il)rem fünftigen ernften Berufe finnig alfo gegenübergeftellt toirb: „Se^t if)r

ben Kraus mit neun (Ebclfteinen ab , niemals toirb bie junge $xan if)n toieber

tragen! 3unge $xan, la^ bie Rofe unb nimm bie Sorge; la^ bie Rofe bes (Bar*

1) ^offmann = Rid)ter, Sd)Iefifd)c Dolfslieber, 127.

2) Düringsfelb, £)od)3eitsbu(i) , 154.

3) Sebaftian (Srüner, Über bie ältcften Sitten unb 6ebräu(f)e ber (Egerlänber, 56.

4) ITIü Her = (öuttenbrunn,Deutfd)eKuIturbtIber ausUngarn, 78,79. Sd) toi der
(Die Deutfdjcn in Ungarn unb Siebenbürgen , 372) befdjreibt bie Sitte ber Deutfd}en

in Sübungarn: Um IKitternadjt roirb öurd) bie antoefenben TDeiber ber fogenannte
„Braut = flbbinösQ:an3" arrangiert. Sobalb bie IHufif benfelben anfttmmt, eilt alles

nad) bem Zan^^imm^v ; bie Braut fi^t babei auf einem Stul)le in ber Ulitte bes Simmers,
bie Brautjungfern unb fonftigen anroefenöen lTtäbd)en fd)Iie^en um [ie einen Reigen
unb tansen, tDÖljrenb einige U)eiber bamit bcfd)äftigt finb, ber Braut b^n Kraus com
Kopfe 3U löfen unb itjr bas Kopftud), bas flb3eid)en ber 5rau, um3ubinben.
Dabei toirb (in Deutfd) = (Ecs!a, Q^orontalcr Komilat) ber toeinenben Braut ein £teb

gefungen, bas alfo beginnt:

3e^t binben toir bein Kränselein ab,

Du barfft's nid)t tragen bis ins (Drab!

Ü!)nlid)e Derfe finben fid) in 5r i f d) b i e r s preufeifdien öolfsreimen unb öolfsfpicien, 246.

5) Blabe, Poesies pop. de la Gascogne, 1,310,312.
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tens, nimm öic Sorge öcines l)aufes!" Bei ben £ttauern^) naljmen am Qlage

nad) 6er Q^rauung 3U)ei Brüber öes (EI)emanncs ber jungen $xau bcn Kran3

ah, löften iljr bas Stirnbanb unb fIod)ten iljr bie 3öpfe aus.") Die Sdjtoeftern

unb 5reunbinnen ber jungen 5rau ftimmten inbes ein £ieb an:

fld), tDcr löft öte golöncn SIcdjten fld), mit Sd)Tncr3en trögt bas Köpfictn

Unb jerßauft 6cin glänscnö I^aar, Diefen ungetDot)nten Sd|mud;

Se^t öir auf bas jarte fiäublein £}eifec tiränen toeint 6te (Eoqtcr,

Sd)ön 3U felj'n unö 6od) fo fdiroer! Don öcr ITIutter je^t getrennt.

Bei b^n tlfcfjedjen bilbet bas Huffe^en ber ^i^Quen^aube b^n tltittelpunü ber

t)od)3eitsfeierIid)!citen. Die älteren $rauen fdjaren fid) um bie Braut, roinben

U)x ben grünen Rosmarin!ran3 aus ben paaren unb [etjen iljr bas fdjneeroei^e

f)äubd)en auf. 3n3iDifci)en tan3en Burfdjen unb lUäbdjen, eine Kette bilbcnb,

im Kreife Ijerum unb fingen:

f}opfa, Iicifa!

Sic ücrior öos Kränsdjen,

Sic bcfam bas f}äubct)en.'')

Beim Auffegen ber I)aube tourbe bei bm (Eften gefungen:

31}res Stirnbanöes I)arrt bie Stirne,

(Solbner Hefteln t)arrt ber Hacfen,

Sd)öncn Banbs bcs t^auptes Scfjcitcl.^)

IDeiljeDoIIer flingt bas£ieb, bas bei ben (Eften auf ber 3nfel ITIoIjn am XTTor»

gen nad) ber Brautnad)t ertönt. (Ein älteres IDeib trägt bas Sd]Ieiertud| ber

Braut unb bie fjier an Stelle ber t}aube üblidje tDeibermü^e auf einer Stange

unb fingt, inbem fic unter bem üorbad) l)inburd) fdjreitet: „$d)toefter, fleine,

nun t)aft bu ben Sd)Ieier geljabt, bzn bu frütjer nid)t geljabt tjatteft. (Et)er mag

biefes Dad) fd)toinben, et)er mag biefer Dad)ranb oermobern, etjer mögen bie

(Bebäube unterget]en, als bu oon neuem 3um Sd)Ieier gelangft, 3um sroeiten»

mal eine junge 5rau toirft."^) Bei ben J}od)3eiten ber Ruffen^) erreid)t bie

XDeljflage ber Braut ben t)öd)ften (Brab, roenn il}r bie 5i^eitücrberin, rceldje bie

t^eirat oermittelt tjat unb roätjrenb ber J}od)3eitsfeier felbft oiele ^unftionen aus»

übt, ober bie Beifi^erinnen ben 3opf auffled)ten. Denn ba biefer nad) benüolfs»

liebern bas Si)mboI ber t1Iäbd)cnfd)önf)eit ift, fo Derfinnbilblid)t bas Huf=

fled)ten besfelben bas Husfd^eiben ber Braut aus bem Kreife ber IKäbd^en, bzn

1) (Blagau, Citoucn unb bie £tlaucr, 119.

2) Ulan löfct bas I)aar auf,

Die fetöenen 5Ied)ten:

Dat)tn bein Stanb ber 3ungfrau!

fingt eine litautfdic Daina bei Rljefa, Dainos, XI. fl., 151.

3) f7clfertbeiöIad),Dtea:ed)ofIat)en, 182. Düringsfclb, BöI)mtfd)eRofenl07.

4) Heus, (Eftntfd)c Dolfslieber, 286.

5) D. Sdjroeber, Die f^odjseitsbräudje ber (Eften, 151,152.

6) Ruffifd}c RcDuc, X,293.
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flbfd)teb von itjncn unb btn (Eintritt in bic (El)e, in toeldjer fie bas fjaax in

3tDei3öpfen, oljnc bunte Bänber unb Sütterroerf unb mit einem IIud}e Dcrl)üIIt,

tragen mu^. Datjer erteilt aud), bei ber Bebeutfamfeit ber Zeremonie (roie bas

Hutfled)tcn bes Sopfes genannt toerben !ann), ber Brautoater feinen Segen 3U

ber[elben, unb jene Beifi^erinnen faffen ben 3opf nid)t an, oI)ne fid) roieber»

l)oIt üortjer 3U befreusen. (Ein £ieb aus bent (BouDernement Sula |d)ilbert bzn

Sdjmcrj ber Braut beim Huffledjten iljres l]Iäbd)en3opfes:

Hidjt tönt bie Sd)almet

2n 6er 5rüljc öes IHorgens,

Hein, es tDeint fltoöotjufdjta

Um bie braune 5Ied)te:

llletne IDcIt, meine 5Ie^^e,

© braune 5Ie'^te!

Steffinnig bemer!t bas üolfslieb ber ^i^iien oon bem feftlid}en Sd)mud ber

jungen 5rau:

Sd)öner blül)teft öu ols 3ungfrau

,

(Erft öcr Brautfd)mud bringt öen Kummer
£ebteft glüdlidjer unö freier, Unb bas J^äubdjen mef)rt bie Sorgen,

(Ef)' bas J7äub(i)en bid) nod) fdjmüdte 3n bes Sd)Ieiers toetten Selten

®{)ne Brautfdjmud, of)ne Sd)Ieier; 3ft oiel (Bram unb £eib Dcrborgen.^)

üiefes finnifd)efjod)3eitsIieb fdjiägt in feiner tieffinnig «atjnungsDoIIenHrt

Hone an, bie in ber DoIfsbid)tung fetjr oft röieber!et)ren, unb bie roir als „Pflid)ten»

lieber" fur3toeg be3eid)nen möd)ten: es finb bas £ieber, bie nad) ber Qirauung

aus bem Kreife ber ^od)3eitsgäfte erflingen, um bas junge €I)epaar an feine

lünftigen Pflidjten 3U matjnen. 3n bm 3ubel unb Trubel bes Softes fdiallen

fie oft fd)rill I)inein; aber bas £anbDoIf, beffen £ieb ja faft überall üoll IKe»

landjolie ertönt, cmpfinbet feinen ftörenben (Begenfa^, oielmeljr liebt es ben

tDürbigen (Ernft bei ber (fjauptfädjiid) religiöfen) ei)elid)en $eier. HIs bas ältefte

„Pflidjtenlieb" ftellt fid) bas offenbar Iänblid)en E}od)3eitsgefängen nad)gebid)tete

^t}menäosIieb in bes firiftopljanes Komöbie „ber triebe" bar.^) I)ier roirb

ben jungen üermöljlten 3ugefungen : „ ijaufet nun glüdlid) 3ufammen, fangt feinen

Streit an, fonbern lebet in (Eintrad)t unb £iebe." (Ein J)od)3eitsIieb ber Heu»
grtcd)en ruft bem jungen neuen paare äf)nlid)e ITTaljnungen 3U: „Um gut 3U

1) Kanteletar, üb. oon Paul, 117. Denfelben (Srunbgebanlen fpiegelt ein

fransöftfdjes üolfslieb (Vicaire, Etudes 35) alfo roiber:

Le jour de votre noce
Quel habit prendrez-vous?
„J'y prends un habit noir,

Habit de penitence."

2) artftop!)anes, Der Sriebe, Ders 1344ff. Drotjfcn (Hriftoptianes , 1,116)

übcrfe^t tDÖrtlid):
Sdyön toerbet iljr bauern

(Df)nc £}änbel, fonbern

Scigen erntcnb.

2(S) Ijabe oben nur öen Sinn ber Derfe toiebergegeben.
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leben unb öiclDelt 3U genießen, nteibet ben 3anf unb betrübt eud) niemals! IDer

in 5er (EI)e 5^eube unb €intrad)t im Ejausu)e[en roal^rt, ber lebt einem König

gleid)!" ^) 3u biefen töorten finben fid) reid)Iid)e parallelen in ber Dolfsbidjtung;

für bas £anbDoIf ift ber (Eintritt in bie (JI)e ein lüidjtiger £ebensabfd)nitt, 3U=

gleid) tDirt|d)aftIid) unb feelifd) bebeutenb : ber Austritt aus ber ^reiljeit in bie

(Bebunbenljeit, aus ber lofen, forgenfreien 3ugenb3eit in bas HIter ber eigenen

DerantrDortIid)!eit unb ber felbftänbigen, nur burd) raftlofe Ijarte Arbeit 3U

Ijaltenben (E3ciften3. Das £jod)3eitsIieb bringt besljalb bm jungen (Batten bringenb

3u (Bet)ör, töas fie aufgegeben Ijaben, unb fd)ilbert il^nen, roas iljrer im (EI)e=

ftanbe u)artet.
£ebt tDoF|I tfjr Cicbesfreuöcn

!

Ccbt tDof)I für lange 3eit!

lautet berRefrain eines oerbreiteten fransöfifdjen t)od)3citsIiebcs (aus Berrt)).^)

3n Poitou fingen bie (Befpielinnen ber jungen 5rau 3U:

Du rötrft nid)t mel)r sunt Zan^c fommcn,

Du tDtrft je^t bas ?}ans t)üten,

IDäljrcnö U)ir 3um Balle geljen!')

3n ber (Bascognc roirb ber jungen 5tau jugefungen: „HeuDcrmätjItc , u)enn

bu von uns fd)eibeft, oerla^ bie Rofe, nimm bie Sorge! Derla^ bie Rofe im

(Barten, nimm bie Sorge in beinem £jaufe!"*) 3n ©ftfranfreid)'') fingen bie

5reunbinnen ber Braut ein £ieb 3U, u)ät)renb fie il)r einen Blumcnftrau^ bar«

reid)en: „tDir bieten bir einen Blumenftrau^, bamit bu begreifen lernft, ba^

felbft bie größten (EI)ren oergeljen a»ie bie Blüten." SoId)e£ieber roaren in5ranf=

reid) bei f)od)3eiten gang unb gäbe; fobalb ber I}od)3eitsfd)maus 3U (Enbe, er=

Hang bas Pfli(^tenlieb: „Die £uft ift Dorüber, nun fommen bie Sorgen/) Bei

Überreid)ung bes Ejod)3eitsgefd}enfes fingen f r a n3 ö
f

i
f
d) e ITIäbd)en iljrer früljeren

Kamerabin, ber jungen Srau, einen (Blüdujunfd), bem fie folgcnbe UTatjnung

I)in3ufügen:
3ungc 5rau, öeine Rofentoangcn

IDcIfen tote öes I}od)3citsftrauöes Blumen,

benn
Um betn Brot 3U gemimten,

3unge Srau, mu^t öu arbeiten!')

fo flingt bies ^od)3eitsIieb feljr treffenb aus.

1) ntorcellus, Chants du peuple en Grece, 11,167.

2) Caisnel öc la Solle, Croyances et legendes du centre de la France,

11,45. Ampere, Instructions, 49, 50, teilt jroei Darianten mit.

3) Dürtngsfclö, E)od)3ettsbud) , 261.

4) Blabe, Poesies pop. de la Qascogne, 1,262,312.

5) Bujeauö, Chants et chansons pop. des provinces de l'ouest, 11,23.

6) melufinc, 1878,54.

7) CatsnelbelaSalle, 1. c, II, 52. „Um fid) 3U ernäl)ren, mufe man arbeiten

unb leiben," fingt ein PfIid)tenUeb ber üenbee: Srebucq, La chanson pop. en

Vendee, 64,206.



Das Ptlidjtcnitcö 385

Arbeit! I}arte, unaufl)örlid)e unb unerbittlid)e Arbeit! lautet öer

H)aI)Ifprud) , mit bem bcr junge £anbmann in bie (Elje tritt. „Die (Ef)e ift eine

Ijarte Buö'", fingen bie (5e[pielen in Baben mit Red)t ber Braut 3U.') Be3eid)nenb

ift, ba^ jenes fran3Öfifd)e t}od)3eitsIieb, bas fo crnft mit bem Ruf 3umSd)affen,

3ur Hrbeit fdjlie^t, mit bem £ocEen ber nad)tigall beginnt. So ift aud) ber £icbes*

träum bes £anbüoIfes nur !ur3, roie ber fü^e (Befang ber Hadjtigall, bie fd)on

nad) roenigen IDodjen oerftummt; ber Kampf um btn (Ertrag ber $d)oIle unb

bas Dafein aber füllt bas ganse übrige £eben aus. — 3n biefem Sinne

flingt ein beutfdjes £ieb oom ungarifd)en fjeibeboben ber jungen $vavL cnt»

gegen ^), wenn fie 3um t^eim it)res Derlobten 3iel)t, nacE)bem fie iljr 2^Qtnb*

I)eim Derlaffen:

IDir treten aus öetn' Daterljaus,

Den lDof)Iftanö mufet 6u laffen aus!

Du meinft, öu trtttft auf tErommel unb (Beigen,

5ürtDaI)r , öu fommft in Kreu3 unö £etöen.

I}cut fe^t mr bx auf ein tnei^ Brautf)aum,

Unö morgen mufet öu 3U öer IDirtfd)aft fd)aun.

Bitter, fd)neibenb toie ein fcf)riller Husflang ber £jod)3eitsfreube, tönt ein £ieb,

bas Don bzn Burfdjen bes ^od)3eitsgefoIges in ITtittelfranfen nad) Sd)Iufe

bes Sdjmaufes ongeftimmt rourbe: es flingt, als follten alle (Eäufd)ungen unb

I)offnungen bes Softes jät) oermeüen:

^eunt geigt mer öer 's Ic^t mal I)am.

E)aft g'moant, mer geigt öer Semmel unb IDetn?

(Et3 geigt mer öt ins (Elenö nein.')

„IDenn junge £eute tjeiraten," fomaf)nt ein üolfslieb ber Bretagne, „fo follten

fie einen (Barten mieten unb barin oier Pflansen fäen: Sirübfal, (Eiferfud)t, djual

unb bas Kräutlein (Bebulb, unb biefe Pflan3en red)t oft befud)en."0

(£s finb jebod) nid)t immer fo bunfel gefärbte Propljeseiungen, bie bas

junge Paar über bie $d)roeIIe feines mmn Hnroefens geleiten , es ertönen aud)

IDorte, bie 3um (Buten reben, unb roeife, tooljlmeinenbe Ratfd)Iäge. Bei ben

Hromunen roirb nad) ber (Einfegnung bes (Efjepaares üom J)od)3eitsgefoIge ein

£ieb gefungen, bas bie jungen (Eljeleute 3U £iebe, (Eintradjt unb fldjtung üor

bm (Eltern ermatjnt.^) Seijr treffenb fa^t ein finnifdjes t}od)3eitsIieb b^n (Be'=

ban!en treuer Pflid)terfüllung in einer flnfprac^e an bie junge $xan bei ber

Hnfuuft im J^aufe bes (bauen alfo 3ufammen:*^)

Darum f)ör' aud) junge J}ausfrau: Braud)ft an I^ungcr ni(i)t 3U öenfen,

IDenn öu einmal f)ergefommen

,

Dorrat ift in allen Ktften,

£erne aud] im f)aufe bleiben! Überfluß in allen Sd)ränfen.

Ejicr öarfft öu mit 5renöen effen,

1) lTIet)er, Baöifd)es öoltsleben, 243.

2) S3tad)0Dics, Brautfprüd)e unö Brautlieöer auf öem ^etbeboben, 282.

3) Böl)me,(Befd).b.a:an3es, 1,200, 201. 4) £u3cl et le Bra3, Soniou, II, 20.

5) (Dbebenaru, Texte, 115. 6) Kanteletar, üb. oon Paul, 148.

Böcfel, Pftjdiologte öer DoIfs5id)tung. 2, flufl. 25
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Der (Bc6an!e, ba^ eine tüd)tige, fleißige f}ausfrau bes Iän6Itd)en Ijofcs $onnen=

fd)ein unb Segen bilbe, fcljrt im eftnif d)en Ijod)3eitsIiebe roieber.^) Das fjod)=

3eitsge|oIge fingt beim (Eintritt ber öermäljiten in bas fjans bes (Botten:

£ebet öcnn il)r nun auf bas liebltdjftc!

tEut eure Arbeit oerftänöiglid],

Dafe eud) nicijt ift öoII Cärms öas ^aus,

Da^ aus öer Kammer flingt fein Strauß,

Aus ber Darre fein Drof)'n öes 3anfs!

Irtan glaubt, bie IDorte bes alten attifdjen Jjod)3eitsIiebes 3U oernel^men, bie-

felbe ITTaljnung an bas Brautpaar, I)ier tote bort!

(Ban3 natürlid), bas „Pflidjtenlieb"-) ift eben fo Deru)ur3elt mit bem gan3en

(Empfinben bes feiner SdjoIIc ant)ängenben £anbmannes, ba^ es überall in ber

IDelt unb 3U allen Seiten benfelben (bibanUn ausfprec^en tonnte: Bete unb
arbeite!

(Einun53tDan3tgjter Hbfd)nttt

Das Derfd)tr)inöen öer Dolkslteöer

XDenn ein l)od)ragenber Baum langfam bat)infied)t, fo liegen bie Urfadjen

feines beflagenstoerten (Befdjides oft toeit, feljr roeit 3urü(f, es Ijat eines Iang=

famen 3erftörungspro3effes unb oieler 3a^re unb 3al)r3el)nte beburft, um bm
Riefen 3U töten. 3a^i^aus, jaljrein treibt er nod) Sc^ö^Iinge, aber fein IHarf

ift toelf unb fein Sdjidfal befiegelt.

SoId)es allmät)lid)e Hbfterben ift aud) bas £os bes Dolfsgefanges. Hud) er

ift burd) bie oeränberten Derljältniffe bem (Tobe geroeitjt. Itid)t plö^lid) erlifd)t

feine Kraft, fonbern mit 3äl)er Husbauer roeidjt er nur langfam fd)ritttt)eife

3urüd, bis er enblid) oon allen Seiten bebrängt fd)nell bat) infdjroinbet: bas

Doltsleben, in bem bas £ieb entftanb unb tourselte, bas Zeben ber Haturoölfer

get)tba{)in! tDelt unb lUenfdjen finb anbers geroorben, besljalb mufe

bas Dolfslieb ausfterben. (Es Ijat tiefgreifenber Umiüäl3ungen beburft,

um ein fo 3äl)e am £eben Ijängenbes tDefen, toie es bie Dolfspoefic ift, uin=

3ubringen, bie gefamte tDeltanfdjauung mu^te fid) oon (Brunb auf änbern, elje

bas Dolfslieb, bas in allen Sofern bes (Bemüts Ijaftete, oergeffen roerben tonnte.

1) Heus, (Eftnif(f)e üolfslieöer, 283.

2) üon föftlidjer Kurse ift folgcnöes ruffifdjc PfUd)tcnIieö (Ruffifd)e Reoue,

XII, 250):
(Bott gab eud) 3ufammen
Hn einen tEifd),

(Bott fjicfe eud) effen

(Ein Salj, ein Brot,

(Bott fjie^ tuä\ trinfcn

flus einer Sdjale.
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Za^t uns bcnn einen Runbgang madjen unb na6:\ bem augcnblirflidjen

Stanbe ber I)oIfsbid)tung in (Europa, too bie Kultur iljr IDer! DoIIbrad)t I)at,

ausfdjauen. tDir toerben überall bas $(f)tDinbeu ber DoHsbidjtung beobadjten

fönnen.

IDas roir ^cute nod) von ed)ten üolfsliebern im beut[d)en üolfsmunbe finbcn,

bas ftimmt toeljmütig, es finb im roafjrften Sinne bes lOortcs Refte alten (Be*

fanges, burdjeinanbergetDÜrfelt oI)ne Rüdfidjt auf ur[prünglid)c Sufammen»

gef)örig!eit unb Sinn. 3m Deutf^en Reid)c ift ber alte Dolfsgefang {)eute

überall entioeber bereits erIofd)en ober bem flbfterben naije. „Keinem Deuten»

ben tann es oerborgen bleiben, ba^ ber eigentlidje Dolfsgefang immer mel)r

Derftummt," fagt ein grünblidjer Beoba(f)ter unb Sammler beutfd)erDoIfsIieber.^)

Selbft bie früljer fangesfreubigften £anbesteile toerben [tili: „3m allgemeinen

beftätigt fid) aud) im Dogtia nbe bie anbertoärts gemadjte €rfaf)rung, ba%

bie üoüslieber je^t met)r unb metjr Derfd)rr)inbcn." ^) 3n ber flitmar! be«

gannen fdjon um bie IHitte bes oerfloffenen 3oI)rt)unberts bie Dolfslieber 3u

DerÜingen, es toaren bamals faft nur nod) bejaljrte Bauersfrauen, bie alte

öoHsIieber tou^ten, rDeId)e fie in il)rer 3ugenb3eit gefungen Ijatten.^) 3n treffen,

roo id) oor einem Dierteljaljrtjunbert fammelte, ift ber Dolfsgefang insroifdjen

roeiter 3urüdgegangen.*) „(Es roirb immer ftiller unb ftiller aud) in b^n Ber=

gen" flogen Sd)Iefiens neueftc üolfslieberfammler.^) Beffer ftetjt es no(^

mit bem beutfd)en Dolfsgefang in (Dfterreid), 3n ben HIpen lebt unb toebt

nod) mand} frifd)er Sang, banon jeugt üieles, töas ttteifter pommer, ber

unermüblid)e praftifd)e öorfämpfer bes ed)ten beutfd)en Dolfsliebes in (Öfterreid)

3utage förbert^); leiber beginnt aber aud) in biefen £änbern mit rDur3eIed)t

germanifd)er Sitte ber HbbrödeIungspro3e^. „Unfere f)eimatlid)en Berge", fo

fd)reibt ein Kenner Kärntens fd)on in ben fieb3iger 3af)ren^) bes oerfloffenen

1) Srißörtd) 3 immer, 3ur (EI)arafterifttf 6es öeutfdjen üolfslteöes, 235.

2) Dunger, Über Dtdeft unö Dolfslicö öes üogtlanbes (1870), S. 10.

3) partfius, Deutfd)c Dolfslieber, 5, 6.

4) I)as erfiel]t man aus öer £ifte öer I)effif(i)en £ieöer, öie Kantor Bedcr, öer

fleißige Sammler I)effifd]en Dolfsgefanges , im stoeiten Banöe oon I^e^Iers I)effi=

fd]er Canöess unb Öolfsfunbe DeröffentUd)t I)at. Die £iftc entljält nur geringfügige

Überbletbfel ber alten cf)attifd)en (Defangesfd)ä^e. (Einen glüdltd)en $unb I)at 3-^6'

roaltcr nod) oor tEoresfd)Iu§ gemad)t, als er bie präd)ttgen „Sd)U)äImer tEän3e"

(oerlegt oon Ries & (Erler in Berlin) enlbcdte. £)ei, roeld) ein ^ubd ju $\bd unb

Sd]almei ertlingt ba unter grüner Dorflinbe! — IDie ciel alte gute beutfd)e Dolts'

ort mag unter bem fernigen Sdjmälmer Dolfc frül)cr gelebt fjoben, bie je^t fpur=

los oerfdjollen ift. — IDas liäüt ber beutfdjen Dolfsfunbe gerettet tcerben fönnen,

tDcnn ein Pfabfinber roie £erD alter cor 100 3al)ren an ber Sdjtoalm getoanbert roörc!

5) IDilljelm Sd)rcmmerunb (Ertotn Sdjönbvunn, Dolfslieber aus bem (Eulen=

gebirge, Sd)lefien. Breslau 1912. IV.

6) 3n feiner prädjtigen IHonatsfdjrift: „Das bcutfd)e Dolfslicb (in IDien

erfdjeinenb).

7) $ran3 Sransisci.KuIturftubicn üb. Dolfslef).,Sitt.u.Bräud)e in Kärnten, 22.

25*
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3at)rt)utiberts, „finb reid) toie an Sagen unb Htärd|en, fo an cigcntümlid)en

mannigfad)en (Bebräudjen, an £iebern unb üoüsfpielen. Die Ijeranftrömenben

töogen ber 3iDiIi[ation Ijaben freilid) fd)on oieles baoon roeggefpült. Bei bem alles

nioellierenben (Seifte unferes 3Ql)tI)unberts bürften nad) roenigen De3ennien bie

legten Spuren ber alten 3cit, unb mit biefer bie legten Überrefte ber eigen-

tümlid)en Poefie bes Dolfslebens oerfdjroinben." (Eine betrübenbe Kunbe fommt

aus bem (Egerlanbe, bcffen üolfslieber, von Rat (Brüner gefammelt, einft

(Boetlje ent3Üdt Ijotten: „Der gro^et)oItsIieberfd)a^bes (Egerlanbes, berfrül)er

als lebenbiges üoüseigentum in ben Spinn» unb Roden[tuben, in lauen Sommer»

näd)ten, in ben Hansftuben erüang, er ift Ijeute bas (Eigentum einiger roenigen

grauljaarigen fliten, bie fid| nur nod) bun!el an bie £ieber ber 3ugenb3eit

erinnern.') Die 3erftörung bes (Egerlänber Dolfsliebes begann [d)on um bie

TTIitte bes 1 9. 3al)rt)unberts. „t^euijutage ift ber alte üolfsgefang ausgeftorben,"

fd)rieb flbamXDoIf, ber 1869DoIfsIieber aus bem (Egerlanbe Ijerausgab.-) „Die

tlrompete I)at ben Dubelfad, ber rafd)e Heutans ben Dreifdjiag, ber üierseiligc

(Befang bie alten Ballaben unb £ieber oerbrängt." 3m fteirif d)en Berglanbe^),

bem Jjeimatsboben 3aI)IIofer flotter Sd)nabert)üpfel, ift ber alte Doüsgefang eben»

falls im Hiebergang begriffen, ber Steierer fingt toeniger imb „was er fingt,

ift nid)t fteierifd)", es bringen ehen aud) bort Dolfsfrembe RTelobien unb £ie»

ber ein. Über bas Derfdjroinben ber alten DoI!stän3e unb IPeifen im Sdl3»

burgifdjen flagte fd)on 1865 ber Sammler Sü^.^) Sogar im roeltabgefdjie»

btmn £änbd)en (Bottf d)ee fdjeint bie Kenntnis unb ber (Befang alter £ieber

nad) J)auff ens Beobad)tung im allgemeinen 3urüd3uget)en.^) Sro^ biefes un«

aufl)örlid)en Sd)U)inbens ber üoüsbidjtung ift bie Beljauptung, ba^ in ber (Begen=

toart feine beutfd|en üolfslieber in Öfterreid) mefjr entfteljen, cntfd)ieben un»-

rid)tig.'') „Sie entftetjen nod) immer bort, too bie Bett)o!)ner bie (Einfad)f)eit

unb Urfprünglid^feit ber Sitten, bie ^eiterfeit unb Unfd)ulb bes (Bemütes, enb«

lid) bie Selbftgenügfamfeit unb 3ufriebenf)eit mit if)rem £ofe fid) beu)at)rt I)aben.

Unb es gibt, gottlob! nod) foId)e©rte, befonbers in unferen beutfd)en BIpen»

länbern." £eiber finb biefe glüdlid)en (Bebirgslanbfd)aften f)eute aud) mel)r

unb mef)r ber Überflutung burd) ben Sxenxben^tiom ausgefegt, unb bie 3eit

ift nid)t mef)r fern, roo aud) fie il)re urroüd^fige Hrt einbüßen. — Das einft

fo retd)e Dolfslieb ber Dänen, beffen fd)ier unermepd)en f}ort bie fleißigen

5orfd)er (Brunbtoig unb 01rif in fünf großen umfangreid)en Bänben geborgen

I)aben, t)at fd)on in ben fed)3tger unb fiebsiger 3at)ren bes oorigen 3al)i^f)un»

berts merflid) nad)gelaffen. 3n 3ütlanb, einer reid)en 5unbgrube bänifd)en

1) 3ot|n. (Egcriänöer üolfslieöer, I, III.

2) a. IDoIf, üolfslieöer aus öcm (Egerlanbe, S. IV.

3) Hnfon tDerle, flimraufd), 483. 4) Süfe, Sal3burgif{f)C öolfslieber, VI.

5) I^auffen, Spradjinfel (Bottfd)ee, 163.

6) Das bcutfd)e Dolfslieb, 3eitfd)rift, f)gg. oon pommer, VII, 109.
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üoHsgefangcs, I)at ein eifriger Sammler^) fd)on in öen fiebsiger 3al)ren ein

Sinfen bes üoüsgefanges beobadjtet, toeil öie münbli(i)e Überlieferung oer»

fagte. fllteljrtoüröige üolfslieber Dermod)te er nur nod) Iü(fenf)Qft auf3U3eid)nen,

bie Sänger trotten bas üergeffene nur nod) in Profa angeben fönnen. „3n

toenigen 3Q^i^en ift olles oergeffen. Das alte Dolfslieb ift am Sterben. Das
I)erantt)ad}fenbe (Befd)le(f)t coill unb roirb bie alten £ieber nidjt meljr Unmn
lernen," [o ettoa feuf3t unfer bänifdjer 5orfd)er.^) (Es ift aud) in bem einft fo

fangesreid)en Dänemarf ein ftar!er Rüdgang 3U Der3eid)nen; narf) Soenb

©runbtoigs Hngabe finb feit bem 3a^i^e 1550, aus toeldjem bie ältefte bänifdjc

£ieberl)anbfd)rift ftammt, 85 £ieber aus bem Polfsmunbe oerfdjtDunben, fo

ba^ tro^ feines Aufrufs 3ur Sammlung bänifdjer üolfslieber ber (Einlauf oon

£iebern nur gering roar.") Bei ben 3nfeIfd)U3cben an ber Hüfte (Eftlanbs ift

ber urfprünglidjc Polfsgefang faft üergeffen, nur fleine ^od)3eitsIieber, bie an

alten Sitten I)aften, iiahm fid) nod) erljalten.^) Bei ben Romanen roirb über*

all (üon ben Rumänen abgefeljen) bas Hbfterbcn ber Dolfsbid)tung beutlidj

erfennbar. Seljr roeit fortgefd)ritten ift ber Verfall in ^tanfreid). „Das alte

£ieb (vieilie chanson), bas Dolfslieb, meldjes unfere Däter fangen, üerfdjtDinbet

unb ftirbt ah, erftidt oon ber IHenge (Baffenljauer unb 3oten, toeld)e uns bie

Stäbte fd)iden. Hur !ur3e 3eit nod), unb bas alte Dolfslieb ift gän3lid) oer»

fd)tDunben," fd)rieb Bujeaub'^) fd)on im 3al)re 1866. „Unfere alten Dolfs»

Überlieferungen fd)tDinben üon Sag 3U ^aq bal)in, es ift (Eile not, roenn man
fic fammeln toill," tönt es aus £angucboc.^) „Dom üolfsliebe mödjtc man
faft glauben, ba^ es nid)t mel)r eyiftiere. (Es ift fef)r fd)toierig, nod) Refte einer

£ebensrDeifc 3U finben, bie feit 50 3al)ten Derfd)U)unben ift. IDenn ber Bauer

fingt, fo fingt er nid)t mel)r bie £ieber feiner DorfaI)ren, fonbern bie neumobi=

fd)en £ieber aus Paris," urteilt ein Sammler oon Dolfsüberlieferungen aus ber

Picarbie.') 3n ber prooence traf ber emfige Dolfslieberfammler Hr baub^)
3U Hnfang ber fed)3iger 3a^i^e bes oerfloffenen 3al)i^l)unberts ben Dolfsgefang

faft nur nod) im (5ebäd)tniffe ber alten £eute. Als er bm Hamen eines (Breifes

crful)r, ber als fangesfunbig galt, eilte Hrbaub 3U il)m, traf il)n aber nur nod)

im Sarge, „So gel)en fie f)in," fd)reibt flrbaub u)el)mütig, „einer folgt bem

anberen, bie (Träger ber alten Dolfsüberlieferungen." 3n bem benad)barten

1) Kriftcnfen, Jydske Folkeviser, VII, 43, 44, 46, 47. Dcrfelbe, Gamle jydske

Folkeviser, 20, 21, 230, 231 unö öfter.

2) (Bermanta, f)gg. dou Bartfd), XXVII, 231.

3) RufetDurm, (Eibofolfe, II, 120.

4) Sammler oftfrans öfifdjer Dolfslieöer: Bufcauö, Chants et chansons
populaires, I, 12. 5) ITiontel et £ambcrt, Chants pop. du Languedoc, IX.

6) (Earnoi), Litterature orale de la Picardie, VI. 3m IHe^er £anöc be-

mevftc (Braf putjmaigre bereits 1865 öen Serfall öer Dolfsötdjtung: put|matgre,
Chants pop. rec. dans le pays Messin (l.ed.), XVIII.

7) Ärbauö, Chants pop. de la Provence, I ,XLIV.
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Katalonien roar fd^on ums 3al)r 1853 bie Dolfsbidjtung, tocldjc \)m eine

reid)e (Ernte fdjöner Roman3en 3ur Reife gebrad)t f)atte, 3um flbfdjluffe ge=

langt, VOas nod) ge[d)affeu tourbe, roaren fliegenbe Blätter ber Blinben unb

oerein3eIte $pott= unb £iebespoe[ic.^) 3n Hfturien flogt 1885 ein Beobad)ter^),

ba^ bie alten Roman3en meljr unb metjr burd) gcfd)madIofen Singfang unb

nid)tsnu^ige Brettellieber oerbrängt toerben. „Hod] ujenige 3at)r3e!]nte unb alle

alten Polfslieber finb oergeffen." Selbft in 3talien, bem £anb doII Sonnen»

fd)ein unb !)eiterer (5efänge, Ijat bie neu3cit einen IDanbel DoIIbrad)t. (Es batjnt

fid) aud) t)ier ein bebauernsroerter Umfdjtoung 3uungun[ten ber üolfsbidjtung

an: „Die ed)te, bie f^öne Did)tung bes Dolfes oerliert fid) in bm IHarfen unb

in anbcren Canbesteilcn immer meljr unb toirb oergeffcn," betennt ein italie»

nifdjer Beobadjter.^) Hud) tjier ift biefer 3erfe^ungspro3eö nid)t plö^lid) ge=

fommen, fonbern Ijat fid) feit ber IHitte bes 1 9. 3at)r!)unberts I)erausgebilbet.

Sd)on Dor meljr als 50 3at)ren voax bas uralte Dolfslieb oon Penebig in bie

äußeren Stabtteile 3urüdgebrängt, u?o es feine le^te 3uflud)tsftättc fanb/) So=

gar in ber Bretagne, biefer com Brennpuntt bes mobernen (Treibens fo u)eit

abgelegenen füllen Ejeimftätte alter üolfsüberlieferungen, ift bas Polfslieb merf=

iDÜrbig ftumm getoorben: bie alten (Befänge finb im Husfterbcn imb fd)U)inben

rafd) bal)in.^) Die entlegenften flfple alten romanifd)en üolfsgefanges oerfallen

ber Pernid)tung
; fie fd)ü^en bie ef)rtDÜrbigen XDeifen unb £icber ber Hltoorberen

nid)t mel)r. So toar cinft ber Hrd)ipel oon IKabeira ein ergiebiges $e\b

für Sammler portugiefifd)er Polfslieber. Hber aud) I)ier räumt bie neue

3eit auf. (Begenroärtig fd|roinbet aud) l)ier, voo funbige t^anb einft einen buf»

tigen Strauß portugiefifd)er Dolfsromansen ') pflüdte, bas altüberlieferte

Dolfslieb met)r unb mel)r aus bem (Bebäd)tniffe ber £ebenben.— Das Derf)äng=

nis mad)t aber nid)t bei ben (Bermanen unb Romanen f)alt, bie gan3e DoIfs =

öid)tung ift in (5efal)r. Bei ben (Eften beflagte ein funbiger 5orfd)er, Heus,

fd)on um bie lUitte bes oorigen 3al)Tf)unberts bas flbfterben bes Dolfsgefanges

im IDeften unb Süben bes £anbes.') „lDäf)renb nod) am (Enbe bes oorigen,

3U Anfang biefes (19.) 3af)rl)unberts ber eintönige (Befang ber Dolfslieber alle

gemeinfamen^elbarbciten, alle gemeinfamenDergnügungenbelebenb unb ermun=

ternb begleitete, ift er je'Qt bei ben Arbeiten nur nod) feiten 3u oernel^men, ja

in mand)en (Teilen bes £anbes felbft bei ben Dergnügungen bereits gän3lid)

Derfd)oIIen." — Die Iitauifd)e Daino, im preu^ifd)en Heile £itauens bereits

1) BTilä t) 5onta"flIs, Observaciones, 94. Bris, Cansons, 11,68.

2) ITIcnenöes piöal, Coleccion de los viejos romances que se cantan por

los Asturianos. ITtaörlö 1885. S. XI.

3) Archiv io per lo studio delle tradiz. pop., VI, 470. Keller, Das tosfa«

ntfd)C Dolfslieö, 37. 4) Somborn, Das ocncstamfdje Dolfslieb, 64.

5) Sebillot, LiUerature orale de la Haute - Bretagne, XI, 259.

6) flseucbo, Romanceiro do Archipelago da Madeira, XI.

7) Heus, (Eftnifd)c Dolfslieöcr, 1, XIX.
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»erpönt, bet)auptct fid) 3töar jenfctts ber rufftf(f)cn (5rcn3C nod) mit großer 3ät){g=

feit; aber aud) ifjre Sage finb ge3äl)lt, bie Stoilifation bringt überall ein, unb

unter iljremfjaud) toelft bie Iieblid)e Blume ber Daina ba!)in.^) Bei ben Cettcn

toar [d)on um bie Htitte bes oergangenen 3al)tt)unberts ber Dolfsgefang in

manci)en (Begenben faft gan3 oerftummt.^)— Diefes (Erfalten ber t>oI!sbid)tung

greift immer tüciter um fid). Bereits Ijat es aud) bie uralt I)eilige Dolfspocfie

ber Rinnen, bie[es 3äf)en Dolfsftammes, erfaßt, „lange erfreuten fid) bie 5in =

nen in itjrem Ijarten Z^hen bes tröftlid^en (Erbteils iljrer t)olfsbid)tung, je^t

näljert fid) bieStunbe, in ber balb bie angcftammte Rune (üolfslieb) Dom Polfe

Dcrgeffen fein toirb."^) — So finb benn aud) bie meiften altruffifd)en Br) =

linen (öolfslicber) l)eute ben tDeg bes üergeffens gegangen, ben if)ncn ber

ruffifd)e Sammler Rr)bniforö fd)on um bie ITIitte bes 1 9. 3al)rl)unberts Doraus^

fagtc: bie 3ugcnb lernte bie alten £ieber nid)t mel)r unb mit ben (Breifen, bie

fie aus bem (Bebäd)tnis fangen, rourben fie ins (Brab gelegt.^)

tOir finb am Siele unb bliden 3urüd. U)ie ein Blütenfelb, über bas ber

{^erbfttoinb u)el)te, liegt bas einft fo Iieblid)e (Bebiet ber I)oI!sbid)tung üor uns:

erblaßt finb bie 5^1^I^c". gefnidt bie Blumen, Deru)ef)t ber Duft, alle Blüten

I)at bie fd)arfe Kulturluft getötet, ^ U)arum mußten biefe t)errlid)en Blumen

fterben, roarum toar fein pia^ mel)r für fie?

(Einige Hnbeutungen über bie Urfad)en bes Sd)U)inbens ber üolfslieber in

ber Kulturroelt mögen I)ier folgen.

(Eine Dorbebingung für bas C5ebei!)en bes üolfsgefanges ift bie (Einf)eil--

lidjfeit bes gefamten Dolfes. So roar es in ber BIüte3eit bes beutfd)en üolfs»

gefanges, too Surft unb üolf, ^od) unb Hiebrig, (Belel]rt unb llngelef)rt in einem

lEon fang, u)o ber f^eerfüt)rer (3. B. ntein!)art n an fjamme) mit feinen ein=

fad)en £anbsfned)ten basfelbe £ieb pflegte unb Stanbesunterfd)icbe im (Befange

nid)t beftanben. (Berabe biefer 3ufammenl)alt aber roirb in Seiten ber Kultur

jcrftört. Die Kultur fd)eibet ein Dolf in fo3iaIe Sd)id)ten, trennt bie ein3elnen

(Blieber ber (Befamtl)eit unb fd)afft (Begenfä^e unb 3erflüftung im Dolfsförper.

Bilbung unb Befi^ fd)eiben fi(^ oon ber Rtaffe ber ITtinberbemittelten unb Be=

fi^Iofen: I)ier bilbet fid) f)od)mut unb Dünfel, bort f}a^ unb Heib, (Es get)t ein

Ri^ burd) bas gan3e Dolfsleben, ber fid) überall, 3ule^t bis ins fleinfte Dorf

I)inein^) bemerfbar mad)t unb bas (Befüt)! ber 3ufammengel)örigfeit ertötet.

1) Haft, üolfslieö öcr £itauer, 39. ÄI)nltd) urteilt Bc33enbcrger in öer

3eitfd)rtft für oergl. £iteraturgefd)id)tc. It. 5- •. 271.

2) mag 03 in öer Ietttfd)4iterärifd)cn (BefeIIfd)Qft, VIII, IV.

5) domparetti. Der Kaleoala (öcutfdje Übcrfe^ung), 69.

4) Ruffifdje Reouc, 1, 273.

5) flugufta Benöcr bemerft in öer (Einleitung 3U iF)ren „(Dbcrf(f)efflen3er t)oIfs=

Iteöern", S. X, 3utrcffenö: „ÜberFjoupt t)at bas in öen alten Seiten fo tnädjtige (5e =

fül)l öer 3ufammenget)örigfett bei öer eriDadjfenen Dorfjugenö beöeutenö ab'

genommen, unö mo es früfjer feinem ITXäödjen eingefallen roäre, fid) einer öcr I)er=
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Die (Begcnfä^e üerfdjärfen fid) allcntljalben, vok foll bdbei eine fo jarte Blume,

toic bas üolfslieb ift, gcöettjcn? — 3n Seiten ber beginnenben Kultur, bes

Huffteigens ber bemittelten unb gebilbeten DoIfs[d)id)ten löft fid) aud) bie Didjtung

Dom (Befange unb roirb SelbftstDerf. Die Kunftbiditung trennt |id) oon ber Dolfs«

bid)tung. DieDoIfsbid)tung cerfällt ber Derad)tung unb ftirbtiangfam ab. Setjr

be3eid)nenb ift bas f}erDortreten bes flusbrudes „Did)ten" in üolfsliebern aus

bem fpäteren 16.3al)ri)unbert foroot)! in ber beutfd)en als inbernieberlän-

bifdjen üolfsbidjtung. Die £ieberbüd)er roeifen t)äufiger an Stelle ber oolfs»

mäßigen alten Be3eid)nung „ein £ieb fingen" ben com bid)terifd)en BetDufetfein

3eugenben flusbrud „ein £ieb bid)ten" auf, ein beutlid)er Bcröeis bafür, ba^

bie flbteljr com Dolfsgefange begonnen l)atte.^) Die Blüte ber beutfd)en Dolfs»

bid)tung fd)Io^ mit ber Reformation ah.^) Das 1 5. 3al)rl)unbert, roal}rfd)ein'

lid) aud) bas 14. 3al)rt)unbert i}ahen bie I)öd)fte (Entroidelung, bie reid)fte (Ent*

faltung beutfd)en Dolfsgefanges gefel)en.^) £eiber lö^t fid) nur aus oereinselten

Überlieferungen auf bas reid)e £ieberleben jener 3Q^i^iiunberte fd)Iie^en, bod)

fann man mit I)oI)er lDaI)rfd)einIid)feit annet)men, ba^ oon ben (Befangen, tDeId)c

bie Drudereien bes 1 6. 3cil)rl)unberts balb in (Einseiblättern, balb in £ieber=

l)eften sutage förberten, bas meifte fd)on (Eigentum bes 15.3ai}tl)unberts ge=

toefen ift. DerHnfang bes 16.3al)rt)unberts t)at nod) mand)e£ieberblütege3eitigt,

bann aber fe^te ber Hiebergang ein. poIitifd)e Beroegungen tun auf bie Dauer

bem Dolfsgefange flbtrag, aud) bie Reformation rourbe, fobalb bie erfte Be=

geifterung Derraud)t mar, eine Sad)e ber politit. Das üolfslieb bebarf 3U feiner

Blüte ber füllen Seiten unb naioer Seelenbefd)affenl]eit bei ber ine!)r3al)I bes Dolfes.

Da^ ber Serfall ber DoIfsbid)tung in Deutfd)Ianb fd)on im 1 6. 3cil)rf)unbcrt

begonnen !)atte, beroeift folgenber Stofefeufser 3of)ann flbolfis'*), bes (If)ro»

niften oon Dttl)marfd)en, ber gegen (Enbe bes 1 6.3ai)rl)unberts fein (Befd)id)ts»

fömmlid)en Sufammenfünftc 311 ent3ief)cn, gibt es Öer3ett f(f)on ein getDtffes Oorne{)m=

tun, bas mit öem großen Ejaufen — bas Ijei^t öen roeniger begüterten ülnödjen —
fo toenig als möglid) met)r 3U tun Ijaben roill. So !ommt es, ba^ bie £ieöer ntd)t

mel)r, toie einft, t)on allen IRäöd)en unb Burfdjen bes Dorfes 3ugleid) gefangen

werben, fonbern nur nod) oon befonberen (Bruppen, bie unter fid) nur lofe ober

gar nid)t mel)r 3ufammenl)ängen." 1) Kalff, Het lied in de middeleuwen, 636.

2) Die UTonbf ee = tDicner £ieberF)anbfd)rif t, f)gg. t>on lTIat)er=Rietfd), I,

133, 134. UI)Ianb, Sd)riftcn, III, 448. Das 15. 3al)rl)unbert toar aud) ber E)öl)c»

punft ber Sd)rDei3er £ieberbid)tung. Baed)toIb, ®eid)id)te ber beulfd)en Citerotur

in ber Sd)rDei3, 194, fdjreibt oon ben geid)id)tlid)en £iebern ber Sd)tDei3: „Die

größte fln3at)l, ungefäl)r 40, I)auptfäd)Iid) aus bem 3ürid)er=, Burgunber= unb
Sdjtoabenfriege, get)ört bem fünf3ef)nten 3aI)'^I)unbert an. Don ba an gel)t bas

I)iftorifd)e Doltslieb aud) quantitatiü 3urüd."

3) Den Beroeis erbringt bie 3eitfd)rift bes öereins für Dolfsfunbe XVI, 181.

Dafelbft roerben aus einer £)anbfd)rift bie Anfänge »on 68 £iebesliebern besl5.3cil)r»

Ijunbcrts aufgefül)rt Diefe öeber ftnb I)eute nur nod) 3um fleinftcn tleile nad)rDeisbar

4) 3oI)auu flbolfis genannt Iteocorus (EI)ronif, I)gg. uon DaI)Imann, 1,176.
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toerf auf3Ctd)nete: „^elp (Bott, ido manntge lefflidje fd)one (Befenge an tDortt

unnb tDt[en, a6] too ücle, fonbcriicl) ber olbcn £cber fin unbergangen, be un^

fo untellidjer ^enbelc unberrtd)ten fonben, fo bord) Deelf)eit ber nien oergeten

unnb uti) bem (Bebcditnife cntfallen." löie biefer biebere (5e[d)i(^tsforfd)er toeiter

ausfüljrt, begann man [id) bamals bereits ber olten Cieber in einigen Kird)fpielen

bes £anbes fogar 3U fd)ämen, ujorüber er raeiblid) ersürnt unb alfo ber falfd)en

$d)am tüd)ttg I)eimleud)tet: „fe fd)oIben fif oefjle meljr eljres fjod)farbes, Stoltes,

floermobe^, Unmetid|eit, Unartt, un!u[d)en IDefenbes unb tDo!erIid)en Ejanbelfe

fdjemen." So eifert ber alte I}err tüd)tig für bie alten £ieber, bie „(Eljre unnb

RI)om" feines £anbes Ditljmarfdjcn bilbeten. n)at)rlid), Ijätten bamals allent*

fjalben in beutfd)en (Bauen fo toadere (Beiftlidje bes Amtes als IDatjrer ber üolfs*

gefd)id)te getoaltct, es gäbe l)eute einen nod) roeit größeren ^ort alten guten

beutfd)en üolfsgefanges. £eiber blieb Hbolfis üorliebe für alt!)eimifd)e Dolfs»

ort unb Dolfstunbe Derein3clt. — (Beorg ^oi^ftcr^), ber fleißige Sammler

beutfdjer DolEslieber, flagte fd)on im 3al)rc 1539 barüber, ba^ er tro^ üieler

HTül)e nid}t bie redjten Qiejte 3U allen £iebern I)abe betommen fönnen. 3eben»

falls toar fd)on bamals ber üolfsgefang auf bem Rüd3uge.^) Die 5iperung

bes Dolfsliebes im Drud ift ber (Entu)idelung ber Dol!sbid)tung nid)t günftig.

(Es ift besijalb rool)l begreiflid), toarum mit bem Umfidjgreifen bes Budjbrudes,

ber aud) £ieber oeroielfältigte, ber lebcnbige üoltsgefang in Deutfd)lanb 3U*

rüdging. Die Bud)bruderei gab bem Dolfslicb ben (Eobesfto^.^) Der

Drud ftreifte bie buftigen Blüten bes Dolfsliebes ah, er 3erftörte bie naioe,

itjrer felbft nid)t betoufete poetifd^e Kunft bes Dolfsliebes. 5ür bas Doltslieb

ift bie lebenbige Überlieferung im Dolfsgefang eine Bebingung, oljne tDeld)e

CS nid)t gebeiljen fann. Der tEejt für fid) gebrudt ift tot, felbft bie Sugabe non

TUelobien feitens rooljlmeinenber Ttlufifer Dermod)te bas Dolfslieb nid)t bauernb

am £eben 3U erl)alten. So batiert ber Rüdgang bes beutfd)en Dolfsliebes ge=

rabe oon ber 3eit, too fliegenbe Blätter unb £ieberl)efte begannen, bie Sd)ä^e

bes üolfsgefanges 3U oerbreiten unb 3ur £eftüre bar3ubieten. Der lebenbige

epifd)e Dolfsgefang erlofd) besljalb gerabe 3U ber 3eit, too bie Budjbruderfunft

bie alten £ieber 3um £efen auf bem Papiere feftlegtc.^) (Es enttoidelte fid), als

1) Sorftcrs frifdje teutfd)e Ocölein, Ijgg. oon IKarriagc, 4.

2) Die 3af)I öer Polfslteöer, öte fpurlos Derf(f)oIIen finb, ift unerme^Ud) grog.

Diele finö halb nad) öer (Entftetjung roteber eingegangen, aber aud) eine ÜTenge

oon ein[t oiel unö gern gefungenen üolfslieöern finö in üerluft geraten. So finb

groet öer metftgenannten öeutfd)en £anösfned)tsUeöer: „Sie finö gefd)idt 3U Sturm
unö Streit" unö „®ott grü^ öid), Bruöer üeite", gänslid) cerloren. Derfd)oIIen ift

aud) öos Dtel nad)geal)mte Saftnad)tsfpottIieö, öas „Bonenlieö". (Böl)me, fllt=

öeutfd)es £teöerbud), 487,495. (Erf = BöI)mc, £ieöerI)ort, 11,59, 97ff)
3) Ritfon, Ancient songs and ballads (I, XXV) fd)reibt: „The art of printing

was fatal to the minstrels, who sung; people begun to read."

4) Ruöolf fjilöebranö, ITtatcriaUcn ßur (Befd)id)te ö. öeutfd). Oolfslieöes, 1,177.
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bic DrucEer!un[t ben Bann brad), bcr IDeife unb Uejt innig ücr!nüpfte, met)r

unb mcl)r bie Sud)t, nur Dolfsliebertejte 3U bidjten unb fie be!anntcn XDeifen

unter3ulegen, baljer bie auf Drudblättern fo oft erfdjeinenbe Bemertung: „im

^on . .
.". Das Hbfterben ber lebenbigen Sd)öpferfraft oerrät fid) in bem IHangel

an eigenen lOeifen. (Es folgt bann feljr balb bas I^infiedjen ber ballaben=

Ijaften längeren (Befänge, 3U beren Sdjaffung größere Stimmung get)ört. Sd)on

im 1 7. 3at)rl)unbcrt begannen biefe £ieber fid) mel^r in bas 3nnere ber DoIt$=

fecle 3urüd3U3iel)en, baoon 3eugt ein $d)riftd)en, bas bie Anfänge foId)er t)olfs=

lieber ent!)ält, roeldje ums 3Ql)r 1620 beliebt töoren: unter biefen 72 £ieberu

befinben fid) nur roenige ballabenartige Stoffe, oon ben bebcutenbcren feiner,

ein Betoeis bafür, ba^ fie fd)on bamals 3urüdgebrängt roaren.^) flis treffenbften

Betoeis für bie tDa!)rt)eit meiner Bel)auptung, ba^ ber Bud)brud bie üolfs»

poefie 3erftörte, [teilt fid) bas üerfd)tt)inben bes uralten (Buslarcngefanges

in Serbien bor. Die ferbifd)e Dolfsepi! ift burd) bie Kolportage ber maffen=

I)aft gebrudten Sd)auerromane oerbrängt roorben unb ausgeftorben.-) ITIan

lieft ehm mel)r unb finbet besl)alb feine 3eit unb (Bebulb mef)r, ben Sängern

3U3ul)ören ober gar alte Dolfslieber ausojenbig 3U lernen. Das £efen ift ein

$einb bes Singens.^)

3u überfel)en ift aud) ber (Einfluß nid)t, ben bic $^toäd)ung bes(Be«

bäd)tniffes, eine naturgemäße $oIge ber in Seiten fteigenber Kultur fi^I)äu=

fcnben Kopfarbeit, auf bas Sd)CDinben ber Dolfslieber ausübt. Befanntüd) lebt

bas Dolfslieb nur im (5ebäd)tniffe ber Sänger unb Sängerinnen, es muß
olfo ben pia^ räumen unb toirb oergeffen, fobalb u)id)tigere Hnforberungen

an bie Ejirntätigfeit ber Dolfsmaffe erI)oben rcerben. Das unftet Ijin unb f)er

flutenbe Zehen ber (Begentoart ift überbies ber, oolle Ruf)e unb geiftige Samm=
lung oorausfe^enben, DoItsbid)tung fd)äblid), bie Unraft moberner Kultur läßt

bie 3arten Blumen bes Dolfsgefanges nid)t mef)r auffommen. 5i^eTnöe (Einflüffe

beirren bie Kräfte bes (Beiftes unb 3erfplittern bie Kraft bes (Bebäd)tniffes.^)

IDas bie (5ebäd)tnisfraft ber tTaturoöIfer oermag, erfennt man aus ber ftaunens=

werten £eiftung einfad)er ruffifd)er Bauern, bie umfangreid)e er3äf)Ienbe DoI!s=

lieber (Bt)Iinen) Don (5efd)Ied)t 3U (Befd)Ied)t nur mittelft if)res tabellofen <be=

bäd)tniffcs fortpfIan3ten. (Eine foId)e (5ebäd)tnisfraft ift aber nur TUenfd)en

im glüdlid)en natur3uftanbe eigen, fie fd)tüinbet, fobalb bie Kultur mit il)ren

Hnfprü(^cn an bas löiffen unb bie angeftrengte (Beiftesarbeit l)erantritt.^) Das

1) U)ctmar.3al)rbu(i), lll,126ff.

2) (Et[)noIogifd)e ITTitteilungen aus Ungarn, IV, 37.

3) „3n öer S(i)rift" bemerft fel)r fein unö ridjtig Si^ic^nd) d. Ejausegger in

feinem Budjc „Die ITTufif als flusörud" (2. flufl , IDien, 1887) Jtretft öic Spxaäi^

bas öem unmittelbaren flusörude angef)örige töneube (Element DoIIflänbig ab. Sie

ift in if)r ausfd]Iie^lid) nur meljr (Erinnerungs= unb Üerftänbigungs3etd)en".

4) fjauffen in ber 3ettfd)rift bes Dereins für üolfsfunbe, IV, 6.

5) älinlid) fprid)t fid) bcr ruffifdjc Bi)Unenforfd)er f)tlferbing aus: Ruffifdjc
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üolfslieb erl)ält in leiten sunctjmenber Kultur ein ocränbcrtcs Husfel)cn, na=

mentlid) berlEcjtljat öann ctrüas flbgefungenes, IDelfes unb geminnt etoas

com Ruberen eines serlefenen Bud^es, toie biefes serblättert, fo ift bas üolfs«

lieb 3erfungen unb serflattert.^) Die Stropljen paffen nidjt meljr redjt 3ufammen,

toeil bas nad)Iaffenbe (Bebädjtnis 3rDif(i)engIieber oerloren tjat, tueld)e bic fin=

fenbc bid)terifd)e Kraft nid)t u)ieber 3U fdjaffen imftanbc ift. Als (Erfa^ für

bas Derlorene toerben frembe, meift nid)t paffenbe Stropljen eingefd)oben, unb

f entfteljen jene ITt i
f
d) I i n g e '), bie bas fidjerfte Hn3eid)en niebergel)enben üolfs»

gefanges finb. 3e ^^Ijr ber Doüsgefang 3urü(fn)eid)t, befto I)äufiger unb finn=

lofcr tnerben foId)e ITtifd)Iinge ), in benen neben scrfallenen Dolfsliebftroptjen

aud) Seilen aus Kunftgebi(^ten eingefd)altet roerben. (BIeid)3eitig löft fid) ber

enge Derbanb von Uejt unb IDeifc, bas Bemu^tfein itjrer unbebingten 3u«

fammenget)örigteit gel}t oerloren. Dies ift bas untrüglid)c Hn3ei(^en bes Hie^

öergangcs, roir finben es bereits in ber beutfdjen Dolfsbi(^tung bes 16. 3al)t-

Ijunberts r»or.

Das $d)U)inben ber 5ät)igfeit, IDort unb IDeife im (5ebäd}tnis feft3ut)alten,

3eitigt ben Übergang beliebter Roman3en unb Ballaben'^) in Profa, aus bem

£icbe toirb oielfad) bie Sage ober bas inärd)en. Jjier einige Beifpiele 3unäd)ft

aus beutfdjer DoIfsbid)tung^): Das Dolfslieb com Ritter Ulinger, bem 5t^auen=

RcDue, 1, 314. Über bas Dorsüglidjc ®cbä(i)tnis ber ItatutDöIfcr l^aht id) auf Seite 147

ausfü^rlicf)e ItadirDcife gegeben.

1) (Ein treffcnbes Beifptel eines foldjen jerfimgenen, obenbrein nod) mit Seilen

aus bem £tcbe eines Kunftbtdjters aufgepu^ten Dolfsliebes roeift bie oeitf(f)rift

für ben beutfdjen ltnterri(i)t, V, 693, nad).

2) Derartige inifd)Iingc tau(f|en fd]on in ber bcutfd)en Dolfsbidjtung bes

16. 3al)rl|unberts auf, 3. B. in ben Bergreiljen (f)gg. oon ITleier, S. 69). Don
Dcrgeffenen Dolfslicbern bleiben l)ter unb bort befonbers feftgeprägte Seilen unb

(Befä^e im Dolfsgebädjlntffe fjaften, biefe toerben bann als „tDanberoerfe" hivo.

„tDanberftropt)en" an frembe £ieber angefügt. Beifpiele berartiger tDanberftropI)en

liegen fcf)on aus bem 16. 3af)rl)unbert uor: bcutfd) in ber E)eibelbcrger £ieber =

I)anbfd)rtft (f)gg. t>on Kopp, 154, 159, 216, 218), I)oIIänbifd) im flntiDer =

pener Cieberbud] oon 1544 (f)gg. oon ^offmann d. 5allcrsleben, 108, 147,

196, ügl. Kalff, Het lied, 578). Soldje IDanberflropIjen erfd)etnen, als 3eid)en,

ba^ es überall mit ber öoIfsbid)tung bergab gel)t, in faft allen Dolfslitcraturen:

bänifd) (Kriftenfen, Gamle jyske Folkeviser, 13, 238), italienifd) (Scrraro,
Canti pop. di Ferrara, 96, 107. Derfelbe, Canti Monferrini, 205), ncugriedjifd)
(Kinb, flntt)orogie, 161, 169).

3) Soldje serfungenc, unocrftänblidje üolfslieber l)ahm ooreingenommenen ober

unroiffenben ITtenfdjen ba^u f)erl)alten muffen, bas Dolfslieb 3U befpöttcin ober über

bie angeblidje „tDertloftgfeit" b^m. „Kunftlofigfeit" ber Dolfsbidjtung 3U orafeln.

4) 3uerft 3crfallen bk umfang reid)eren £ieber, ujeil bas ©ebäcf)tnis fie nid^t

mel)r 3U beljalten oermag. Kurse £teber, üierseiler I)alten fid] länger, 3. B. bie

„Rappebi^Ii" (Sdjnaberbüpfl) auf bem Sdjroarsmalb : HI e p c r , Babifd)es üolfsleb., 1 82.

5) 3u oerrocifen roäre nod) auf ein Beifp. b. tCoblcr, Sd)tttei3er. Dolfsl. 1, 118ff.
unb auf bas Dorfommen foldjer profaballaben in (B 1 1

f
dj e e: f^ a u f f e n , ©ottfdjee, 1 65.
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ntörber, ift in $d)ir)abcn in öas profamärdjen Dom Räuber unb bcn jtoölf

inünerstöd)tcrn übergegangen^); 6as öeut[d)et)oIfsIieb Don ber Ktnbesmörberin,

bie ber Seufel auf ifjrer f}od)3eit I)oIt unb 3errei^t, i[t in ber 0berpfal3 be=

reits 3u einer profafage gecoorben; tjier unb ba finb nod) bie alten Reime bes

Dolfsliebes beutlid) 3U erfennen"), bas[elbe üolfslieb ^at fid) 3ur profafagc

aud) in Pommern cnttoidelt,^) Bei ben 3nfeIfd)tDeben an btn Küften (Efts

lanbs roerben bie Ijeute blo^ nod) Ijalboerftanbenen (Erinnerungen an bie alten

(ballabent)aften) Doltslieber nur nod) üorgetragen, nid)t mefjr toie frü!)er gc*

fungen/) "Das altbänifd)c Dolfslieb von Jjagbarb unb Signes £iebestob i[t

in ber J}eibe 3ütlanbs als Dolfsfage lofalifiert tDorben.^) (Einen äl)nlid)en öor*

gang Ijat doelljo in Portugal bemerft, ido fid) bie alten Roman3en in Profa

auflöfen.*') ^at ber Sänger einer gro^ruffifdjen Bt}Iinc (epifd)cs Dolfslieb)

eine Stelle oergeffen, fo er3äf)It er fle in profa, nie aber Derfud)t er fic toieber

I)in3U3ubid)ten. ) (Ein englifd)es üolfslieb^), 3ur (Bruppe ber altertümlid]en

„£ostauf=£ieber" gel)örig, Ijat fid) in profa aufgelöft, bod) liahen fid) in ber

(Er3äblung bie Refte ber früt)eren Ballabenform als eingeftreute Derfe erl)altcn.

IDie fid) in Seiten ber Kultur infolge ber 3unal)me bes £efens bas Sef)en

üerfd)Ied)tert, bie Kur3fid)tigfeit überl)anb nimmt, fo fd)eint aud) bas (r)ei)ör

fid) mertlid) 3U oergröbern. Das feine (5el)ör, bas b^n Haturmeufdjen befät)igt,

nod) auf grofee (Entfernung bieBefonbert)eit eines Rufes 3U er!ennen, Derfd)iriinbet

mel)r unb me!)r. Das moberne (Dt)r oerlangt finnfällige tDeifen, bie fid) ein=

fd)meid)eln unb Icid)t bet)alten laffen, es ift besl)alb, toeil 3U ftumpf, nid)t mel)r

tmftanbe, bie fd)lid)ten, aber fein empfunbenen unb 3art t)armonifierten Dolfs*

liebroeifen feft3ut)alten unb 3U toürbigen. Dies ift aud) ber (5runb, roarum bas

üolfslieb fo Dielen neu3eitlid)en Sängern unb Dirigenten als 3U einfad) unb

3U lüirfungslos') erfd)eint. 3I)r (Bef)ör ift ehen burd) prideinbe ober fentimen»

talc IDeifen ber einfad)en Singart enttt)öf)nt loorben, il)r (Empfinben ift ah*

1) Birltnger, Dolfstümlid^es, 111,262.

2) Sr. Sd)öntDertl), Aus öer (Dberpfol3, 1,234.

3) Ulrid) 3al)n, üolfsfagen aus Pommern unb Rügen, 2. Aufl., S. 309.

4) Ru^tDurm, (Eibofolfe, 11,119.

5) (BrunötDtg, Danmarks gamle Folkeviser, 1,266,267.

6) Romania, 111,262. puqmaigre, Romanceiro, 256.

7) rOoIIner, Unterfudjungcn über öic Dolfsepif ber (Broferuffen, 8.

8) fienberfon, Notes on the folklore of the northern countries of Eng-

land, 333.

9) (Berabe bas €infad)e ift bas melobifd) Scinftc unb Sttmmungsretd)fte. Der

fitngcnbe Sali ber Regentropfen f)at mc!)r muftfalifd)en Rct3 als bas raufdjenbc

IHaffengetön mand)es pompljaften mobernen RTufifftücfes. So ift es aud) mit bem

Dolfsliebe: feine fd)Iid)ten tDeifen finb doII feinften Sd)mel3es. Die (Ersätjlung, ba^

Bad) unb ITIosart erflärt Ijätten, fie toollten für bie (Erfinbung einer etnsigen Dolfs»

toeife il)r beftes tDerf I)ingeben, ift besl)alb rool)! begrciflid). ((Erf=BöI)me, £icbcr=

bort, 11, 547.)
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gc|tumpft un6 ntd)t mctjr fätjig, bcfd)cibenc unfdjulötgc Sdiöntjeit 3U cr!ennen.

Das neu3citli(i)e £eben, bos im 3cid)en öes ©eräufdjes unb bes £ärmes fte!)t,

läfet feinere Sönc md)t met)r 3ur (Bcitung fommen, lOenn nid)t eine gän3lid)e

Umfeljr ber U)eltanfd)auung eintritt, toirb es fd)rDer [ein, Ijier IDanbel

3u fd]affen. Utit Klagen allein ift iebenfalls nidjts geleiftet.— (Ein $t)ntptom

biefes oerönberten bsrt). Derfd)Ied)terten (5e!)örs ber KuIturDÖÜer ift bie fabel=

Ijaft Ieid)te Verbreitung minbertoertigen Singfangs (Bänfelfänger=. Brettl=, (Dpe»

rcttencoeifen ufro.), ber fid) überall I)inbrängt unb bas befdjeibene Dolfslieb in

t)ergeffent)eit bringt. Die moberne Sangesroeife mit it)rem £)afd)en nad) pridein*

ben, einfd)meid)elnben tDeifen, finnfälliger IKelobif ober rüljrfeliger (5efüI)Is=

fd)töelgerei tut ber ernften, fd)Iid)tert Dolfsroeife oiel flbbrud). Der KIingeI=

üangel com Singeltangel, ber fid) gebantenlos nadjfingen unb nadjplärren lä^t,

^alb friool, Ijalb gefüljlsfelig, oerfdjeudjt bas Doüslieb überall. Das ift nid)t

blo^ in Deutfd)Ianb ber ^qH, aud) in5^Qnfreid),ia felbft in 3taIien^)fIogt

manbarüber. „Die alten £ieber", bemerft ein fran3Öfifd)er ITtufifer, „toagen

fid) nid)t mel)r f)erDor, Sänger unb Sängerinnen finb ängftlid) getoorben, bie

neuen, flotten, Ieid)ten IDeifen aus ber Stabt bringen bie alten Dolfslieber binnen

!ur3er 5rift 3um Derfd)tüinben." ^) Hus foId)en Seugniffen mu^ man getoaI)r toer»

ben, ba^ es fid) f)ier nid)t um ein3elne Dorgänge, fonbern um eine tief rour»

3elnbe 3eit!ranfl)eit f)anbelt. Hud) bas (5el)ör ber Kulturoölter ift roie il)r

(Befd)mad, il)re Heroen, it)r Huge in (Befal)r ernftlid) 3U ertranfcn unb 3U ent=

arten.

(Jrleid)tert toirb biefes Serftörungsroer! baburd), ba^ fid) bas Doüslieb be=

rcits in ber Serfe^ung befanb. (Es ift fel)r Ie!)rreid), einmal ben £ieberfd)a^

eines beutfd)en Dorfes aus ben legten t)unbert 3cil)ren auf feine ^ertunft 3U

prüfen unb 3U fid)ten. (Ein glüdlid)er 3ufaII t)at uns in einem Dorfe B ab ens,

in ®bcrf(^efflen3, bas Sangesgut mel)rercr (Benerationen gerettet. (Es liegt

gebrudt in einem ftattlid)en Banbe Dor.'*^) löir finb nun in ber £age, nad)=

toeifen 3U fönnen, toie fd)rittrDeife feit brei (5efd)Ied|tern bas tdite Dolfslieb im

Dolfsgefange 3urüdgegangen unb aller!)anb „Kunff'Poefie bafür eingeftrömt

ift. Jjeute gel)t biefer 3erftörungspro3e^ feinem (Enbe entgegen: bas Doltslieb

ift Don bem fremben Sang unb ^anb rtollftänbig oerbrängt unb Derfd)i:Dinbct.

Das Dolfslieb liebt bie füllen traulid)en IDinfel, too Rul)e unb S^^i^^en

I)errfd)en, üor bem £ärm ber neu3eit roeidjt es erfd)redt in bie (Einfamfeit 3urüd.

üor bem Dampf ber £o!omotir)en, cor bem djualm ber 5abri!fd)lote r>erfd)roin»

ben bie Doltslieber, roie einft bie (Elfen cor bem Sd)alle ber (Blöden. Die cor»

1) Archivio per lo studio delle tradiz. pop., VI, 470.

2) IDederlin, La chanson populaire, XXXI. äl)nlid) fpredjcn fid) S6biIIot,

Litterature orale de la Haute-Bretagne, XI unö Sd)ure (©efdiid)tc 6cs 6eutfd)en

£ieöes 3. fl. 9) aus.

3) ®bcrfd)efflcn3cr Dollslieöcr unö DoItstümIi(i)e (Befänge, gcfamnielt uon
flugufta Bcnber, Hicöerfdirift öer tDeifen üon 3. Pommer. Karlsrul)c 1902.
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rüdfenbc Kultur oerfdjeudjt btn altl)eimt|d)en üoüsgefong.^) IDte ein fd)cues

Ret) aus t0alöcsbi(fid)t lugt nod) t)icr unb bort ein Kinb ber Dolfsmufe mit

feinen IHärdjenaugen tjinein in eine tounberfam ocrtyanbelte Kulturtoelt, ooll

Qualm, £ärm unb Unrulje. Sonjt ift's ftill geroorben oom Dolfsgefonge in ber

Ijcutigen IKen[cE)l)eit! — Das Doltslieb fdjtoinbet 3uerft in ber (Ebene. „?Eat*

[ad)e ift, ba^, je metjr Berge unb IDöIber eine (Bcgcnb burd)3ief)en, befto reid)er

bie üolfsbidjtung" fid) oorfinbct. Diefe Bcobad)tung, toeldje 3unäc^[t auf Bul=

garien^), einen oertjältnismä^ig nod) |ungfräulid)en Boben, gemün3t max,

trifft überall 3U, voo übertjaupt nod) Polfsgefang gepflegt toirb. Die (Einfam»

feit unb ber unmittelbare (Einfluß ber ITatur ift bie Porbebingung für bas (Be»

beit)en ber cmpfinblidjen £icberblüten.^) Die ruf[ifd)e „Bi)Iina" (Dolfslieb) l)at

fid) im (5ebäd)tnis bes Polfes eigentlid) nur in einem entlegenen tDinfel bes

großen ruffifd)en Reid)es, im (Bouoernement (DIone3 unb nur teiltöeife nod) im

(BouDernement flrd)angel crf)alten.^) Das ift aber ein ?EeiI bes Reid)cs, in roel«

d)em bas Dolf erft in ber 3U)eiten ^älfte bes 19.3af)rf)unberts bem serfe^en«

ben (Einfluffe ber neu3eitlid)en Kultur 3ugänglid) toar, eine ferne unrDirtIid)e

unb un3ugänglid)e (Begenb. €s ift alfo offenbar, ba^ bie (Eatfad)e ber (Erf)al«

tung ber Bt)Iinen in biefer (Begenb in birefter Be3ief)ung 3U ber Hbge*

fd)IoffenI)eit unb Un3ugänglid)feit berfclben ftef)t, ba ber Sturm ber

f)iftorifd)en (Ereigniffe nid)t bis baf)in 3U bringen Dermod)te. ?)kx, voo bas Dolf

roie 3U ben Seiten bes altruffifd)en (Befd)id)tfd)reibers Heftor (I2.3a^rf)unbcrt)

in faft ungetrübter Rul)e bie alten Sitten unb bie alten (Bebräud)e beu)ai)rtc,

I)ier tonnten aud) bie Rcfte alten Dolfsgefanges übergel)en Don (Beneration auf

(Beneration.

Der Rüdgang ber bobenftänbigen (Elemente ber Beoölferung, bie fluf=

löfung aller patriard)alifd)cn Derbänbc er3eugen ein ^in= imb Jjerroogen ber

ITTenfd)enmaffen, bei bem alles (Bemeinfamc: Raffe, Stamm, Soiriilic, 3ule^t

aud): $prad)e, Sitte, £ieb oerloren get)en mu^. Das f)eimatsgefüf)I löfet

nad), ba mu^ aud) ber altf)cimifd)e Dolfsgefang rDeid)en.

Die DoIfsbid)tung fe^t b^n naioen (Blauben ber 3uf)ör€r unb Sänger an

bas Befungene Doraus. Sobalb biefer felfenfefte (Blaube 3U toanfen beginnt,

finft bie Hd)tung oor ber DoIfsbid)tung, unb bamit beginnt if)r Verfall. 3n

bm (Begenben, wo bie ruffifd)en Bi:)Iinen nod) im HTunbe ber Polfsfänger fort»

1) (Ein Beifpiel für Dtclc: profeffor (E. Ej. riTeijer teilt in feinem roertoollen

IDerfe „Baöifdjes Polfsleben im 19. 3al)rf)un5ert" S 181 folgenöes mit: 3m Kinsig»
tal (Babcn) {)at öer Bau öer 1873 eröffneten SdjtDarstoalöbalin öen (Befang

5cr in gefonöerten Rcif)en öic Strafen öurd)3tel)enöen Burfd)en unö ITtäödjcn mef)r

unb mct)r Derfd)eud)t. 2) Strauß, Bulgarifd)e DoIfsbid)tungen, 29.

3) Desljalb Dcrmod)ten fid) in Bulgarien mandje üolfstoeifen, öic aus öem 10.

b3tD. 11.3ai)rliunöert ftammen, bis in öie neuefte 3eit im Polfsmunöc 3U erljalten.

(Strauß, Bulganfd)c DoIfsötd)tungen, 107.)

4) Rufftfdje Reouc, X, 465.
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lebten, gab es nur tuenige, bie an ber IDa^rtjeit bes 3nl)alts ber Btjlinen 3toci=

feiten; biefe üeine lTtinbcr!)eit bcftanb aus Sdjriftfunbigen, b. tj. foId)en, bie

ber Denfart ber HaturDÖIfer entrüdt toaren.^) Soldje f^albroiffer, bie fid] auf

itjre oft red)t mangell)afte „Bilbung" etroas 3ugute tun, finb bie fd)Iimmften

5einbe ber öolfslieber.

fluci) gefd){d)tlid)e (Jreigniffe tief einfd]neibenber ITatur I)aben üiel 3ur fd)nel=

leren Derbrängung ber üoIfspoe[ie beigetragen. XDieoiel Blüten ber Drei^ig=

iät)rige Krieg gefnicft I)at, bas lä^t fid) nur a!)nen, benn bie fpärlid)en (Ein»

tragungen in Kir^enbüdjern melben nur oon E^unger, TRorb unb piünberung:

inmitten biefer (Breuel oerflang bas üoltslieb. 3n (Englanb trot ein foldjer Ri^

in ber oolfstümlidjen £iteratur toäljrenb bes Bürgerfrieges unter dromroell

ein. Hubret) ^) eru3äl)nt Tnef)rfad) üoüsfänger unb =Did)ter als feit bem Bürger=

friege Derfd)rDunbene (Erfd)einungcn. Diefe fal)renben Dolfsfönger, bie burd)

il)re (bähe, rafd) aus bem Stegreif 3U fingen, überrafd)ten, toaren in (Englanb

oon alters I)er fefet)aft; ber alle Derl)ältniffe erfd)ütternbe Bürgerfrieg, bereinen

Dollftänbigen Umfd)U)ung ber (Bemüter unb ber Denfart !)erbeifül)rte, ent3og

it)nen bie Dafeinsbebingungen, unb fie mußten besf)alb Derfd)tt>inben. Huc^

bie fran3Öfifd)e Reüolution I)at oiele alte Dolfsfitten unb bamit fid)er aud)

DoIEsIieber abgefd)afft. „Seit 1848 ift bie alte Sitte unb n;rad)tinfortK)ä!)ren=

bem Rüdfd)reiten ", fagt Hbam tDoIf com beutfd)en €gerlanbe.^) Das ReDO=

Iutions|a!)r lie^ aud) anberroärts, 3. B. in Kurljeffen, alte mit Hebern oer=

fnüpfte Dolfsfitten Dcrfd)tt)inben.'*) So t)örte bamals ber uralte Braud) bes

tDinteraustreibens, ber fid) bis baf)in nod) auf ber Sd)rDaIm ert)alten, gän3=

lid) auf.

liehen großen, toeltberoegcnben unb tiefer greifenben Umtoälsungen roaren

es aber aud) minber bebeutenbe Deränberungen, bie ben Dolfsgefang fd)äbigten,

3.B. bas flbtommen alter Dolfsfitten, Dolfstänse unb oolfsmä^iger 3nftrumente.

Se!)r Diel I)at 3ur Derbrängung ber Dolfslieber bie bebauerlid)e tlatfad)e

beigetragen, ba^ alte Dolfsfitten unb Bräud)e in Abgang famen, ba^ bas Do!f

felbft fid) ber altef)rtt)ürbigen (BetDof)n!)eiten fd)ämt ober ba^ biefelben üon

übereifrigen Bef)örben unterbrüdt toerben. Die DogtIänbifd)en Runbäs unb

bie er3gebirgifd)en tEfd)umperIieber finb im flusfterben begriffen, benn bie Spinn=

ftuben unb bas Singen tDäf)renb bes iran3ens finb oerboten.^) IHit bem (Ein*

gef)en ber Spinnftuben finb an üielen (Drten im norböftIid)cn Böf)men
aud) bie früf)er bort gefungenen Dolfslieber nergeffen toorben.') Die Spinm

1) Rufftf(f)c ReDue, I, 266. Unter 70 Sängern oon Btjlincn fan5 £)ilferöing

nur fünf Sd^riftfunöige. Cbcnöa, 270.

2) ?Ef)onts, Anecdotes and traditions, 107,114.

3) IDoIf, Dolfslieöer aus 6cm (Egerlanöe, IV.

4) Dilniar, 3öiotifon uon Kurf)effcn, 299.

5) (Dertcl, Beiträge 3ur Can6es= unb üolfsfunöe öcs Königreidjs Sodjfen, 82.

6) Benöel, Die Deutfd)en in Bö{)men, 256.
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ftuben töaren überall öie Pflansftätten 6cr üoIfs6id)tung, il)r £icöcr[d)a^ toar

gemeinfam, fie förberten bas (Entftel}en neuer £ieber. Itad) Hufljebung ber Spinn=

ftuben geriet bie Kenntnis ber £ieber in Derfall, bie (Einfüljrung neuer (Defänge

I)örte gan3 auf, bie Sänger unb Sängerinnen gingen auseinanber.^)

Diele Dolfslieber, bie 3U bcn oltgeübten DoIfstän3en^) gefungen tourben,

finb ber öergeffenljeit cerfallen, roeil feit langem alte Hiänje entcoebcr gar nid)t

niel)r ober bod) nur feljr feiten getanst roerben. Die fd^Iimmften $dnbe ber

Dolfstümlidjen San3lieber finb bie ntobcrnen einförmigen Dre!)tän3e, bie

5einbe jeber finnigen San3!unft, beren I^auptleiftung ber roirbeinbe Runbtan3

ift, bei bem bie Hnmut ber Belegung, toeldje bie alten Reigen aus3eid)nete,

gan3 oerloren getjen mufe. Diefe paarroeifen n!än3e, tDeId)e om (Enbe bes 14.

unb Anfang bes 15. 3a^i^^unberts^) (bei ben Ditl)marfd)en brang biefer

„Biparenban3" erft etroa um 1550 aus ber 5^^"!^^ ein) in Deutfd)Ianb (Jin=

gang fanben, Derbrängten nad) unb nad) bie Q;an3lieber.^) Die alte I)eimifd)e

T) DttfurtI), 5ränfifd)c Doüslieöer, II, XXXV.
2) ?ran3 of)nc (Bcfang tft nid)t oolfsmä^ig, fein ItaturDoIf öcr (Erbe tanjt,

oljnc Öa3u 3U fingen („Die ^ansmufif beftanb feit alters im gcfungenen £ieö", fagt

£iIiencron, f)tftortfd)e Dolfslieöer, Ilodjtrag 10); erft öcr ITeuseit blieb es uor»

beljalten, nied)anifd)e tEansbemegungen leöiglid) nad) öen (Tönen öcr ITlufif ju er»

finöen. Da^ (Sefang unö Sans untrennbar sufammengcijörten, beirieift 5er Umftanb,

öa^ bei mandjen Dölfern f)eute nod) öasfelbe IDort beiöc Begriffe, Zan^ unö (Befang

jugicid) beöeutet, 3. B. öas fpanifdje IDort seguidilla (E^ofäiis, $panifd)e Dolfs»

lieöer, X, Dorer, ©ranatblülen, HI). Bei öen 3nöianern 3entralbraftltens
tjetfet lUarafä foDicl als Zan^ oöcr (Befang (Karl o.ö. Steinen, Unter öen Hatur»

Dölfern 3entraI = Brafiliens, 324). Beim fpanifd)cn öolfe gel)ören tEan3en unö
Singen 3ufammen, man tan3t nid)t, oI)ne ein Cieö 3U fingen. 3m gan3en germa =

nifd}en lloröen unö auf 3slanö tanstc öas Dolf fd^on im Z'^l^n 1119 n. (Li\x.

bei Soften nad) öem (Befange eigener tEan3lteöer (dansleikar) (Dalentin, Stuöien

über öic fd)iDeöifd)en öolfsmeloöien, 47, Steffens, Enstrofig nordisk Folklyrik,

151). Das altislänötfd)e IDort dans beöeutet fotüof)! tEan3 als 6efang (niit=

teilung oon B. Kat)Ie). Bei öen flngelfad)fen muffen (Befang unö tran3 untrenn»

bar oerbunöcn geroefen fein, öenn ein IDörterbud) öes 10. 3al)rt)unberts überfe^t

öas Iatetnifd)e IDort für Q;an3 Chorea angelfäd)fifd) mit hluddra sang (= lärmen»

öer (Befang) (IDrigI)t, A voIume of vocabul., 28). Itod) iet3t ift überall, roo

nod) nolfsmä^ige 2an3fitte gepflegt toirö, öer (Befang öie I)auptfäd)Itd)e Begleitung

öes tlan3es. ?Eän3er unö 3ufd)aucr fingen öic £ieöer, nad) öcren R{]i)tl)mus fi^

öie (Iau3enöen beroegeu. So roirö es bei (Bcrmancn, Romanen unö Slatocn

gel)alten. Belege bei Bödel, Dolfslieöer, CVIl.

3) Böf)me, (Bcfd)id)tc öes tran3es, I, 83.

4) f^anöelmann, Dolfs = unö Kinöerfpiele aus Sd)IesrDig«f)oIftein, 49. Die

Anfänge öes fremöen QIan3cs in Deutfd)(anö gef)en übrigens niel toeiter surüd.

Sd)on im ITlittelalter äfften rDof)It)abenöe Bauern in (Dfterreid) öen Rittern il)rc

fran3Öftfd)en Q;än3e nad): IDadernagel, flItfran3Öfifd]c £ieöer unö £cid)e, 195.

Dies mögen ieöod) nur Dcrein3elte 5ÄlIe geroefen fein, allgemein famen fremöc

Q;än3e erft in öer srociten l7älfte öes 16. 3at)rf)unöerts auf. Alemannia, XVIII, 86.

Singerle, Das öeutfd)e Kinöerfpicl öes lUittelaltcrs, 2.H., 39. Böf)mc, (Befd)id)te

öes 2;an3es, I, 292.
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Q!an3töeife crt)ielt ftd) aber nod) in oielen Reiljen öer Kinbcr, fo im „Ringel-

tan3" unb „Riffelrei" (aud) Rüppeirci, Rüttclreil)en), „Ringel Ringel Ro[en=

fran3"; ber erftere in Kreisftellung, ber leitete in langer Reiljc von b^n

Kinbern getanst. Bcibe Reigen finb getoiffermaßen bie legten Dertreter ber

f^auptformen alter beutfdjer Hianßfunft. Da bie mobernen Sänse meift in fdjnellem

(lempo getan3t roerben, ift es unmöglid), fic mit (Befang 3U begleiten. Hn

Stelle bes (Be[anges tritt überall bie 0;an3mufif. Das gan3e 1 6. 3af)rl)unbert

f)inburd) I)at ba^ beut[d)e üolf nod) 3U feinen 2än3en gefangen, feit ber ITtitte

bes 1 7. 3al)tt)unberts aber begann bas gefangene ^an^lkb ber empor!ommen=

bcn 3nftrumentalmufi! 3U tueidjen.

(BetDonnen Ijat bei ber Derbrängung ber alten oolfsedjten tEän3e niemanb,

aber oerloren fjat unenblidj oiel bie gute Sitte, bie !örperlid)e (Beioanbttjeit

unb ber Sinn für fd)öne 5otm. (Ein moberner n;an3faal bietet ein I)öd)ft un=

erquidUd)es Bilb: eine Rlenge fid) in qualooller (Enge burd)einanber fdjiebenber

unb ftofeenber paare, oom (Einerlei bes San3es faft fdjtDinblig, bretjen fie fid)

in gleid)mä^iger funftlofer IDeife umeinanber. Kein I)armonifd)cs (Befamtbilb,

feine flnmut im gansen unb im ein3elnen, nid)ts als eintöniger IDirbel. Der

moberne ^an^ ift geiftlos. löeld) anberes Bilb bietet ber Dolfstan3 alter

urrDÜd)figer I^erfunft! Da roar jeber einselne Sänser ein n;an3!ünftler, bie

(öefamtl)eit ber Q;an3enben betoegte fid) nad) gefälligen RI)t)tt)men mit (Befang,

jeber (Ian3fd)ritt lüar Doll (Ebenmaß unb Hnmut, bie Belegungen ber San3en=

ben t)atten einen beftimmten Sinn unb 3tDed'), toobei (Bebärben roirfungsooll

mitt)alfen, bzn Sans ausbrudsreid) unb malerifd) 3U geftalten.^) nid)ts (Ein=

förmiges, fonbern rei3oone flbroed)flung, roobei bie $d)önt)eit ber (Beftalt, bie

(BetDanbtf)eit bes Körpers 3ur (Beltung fam, 3eid)nete bie alten öolfstän3e aus.

löo I)eute funftlofe ITtanier t)errfd)t, ba blül)te üorbem funftoolle ^an^axt

„Die je^ige lOelt I)at fid) bes l)or3ugs beraubt, bie oolle £jarmonie ber

3ugenbfreube, bie 3ufammengel)örigfeit üon (Befang unb San3, barsuftellen",

bemerft bitter Dilmar.^) (Er t)at nur 3U red)t. llnaufl)altfam finft ins (Brab,

1) Die tanscnöcn 5äringer ocrfolgen ben 3nl)alt öcs 3um Zan^i gefangenen

Cteöes mit tEeiInaI)me, unö ergretfenöc Stellen prägen fid) in il)ren UTienen unö
Bcroegungen aus: £)antmersl)atmb, Faerösk Anthologi, I, XLII.

2) Das £iebesgirren beim tEan3 befdjreibt fdjon ber um 1030 Dcrfagtc Roman
„Ruoölieb" (Übertragung oon £7ci)ne, 66):

So toie öer $alh um bie Sdjroalbe freift.

So örebt er fid) um fie, toenn er il)r natjt,

(Entroeidjt fie fdjnell

(Einen foldjen pantomimifd)en £iebestan3 fang man üor ein paar (Bencrationen

nod) im oberen fllgöu. (Er ftellte eine XDerbung bar oon bem (Entftet)cn öer £iebe

bis 3ur enblid)en (Erlangung bes tDeibes. (Reifer, Hlgäu, II, 420 ff.)

3) üilmar, 3biotifon oon Kur{)effen, 321. TDas ben alten Dolfstänsen nod)

il)ren befonberen IDert oerlief), roar öer Umftanö, Ö06 fie faft öur^tocg mit öor»

Bödel, p|i)diologie öcr DoItsMditung. 2. flufl. 26
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voas ni(^t nur ben Dorfaljren Ijeilig, tüas aud) 3ugleid) fd)ön, gefällig unb ge=

funb roar: (Belünfteltes, KrQnfF)aftcs unb llnnatüvlid)es tritt an [eine Stelle.

Die alten üoüstänse [inb aud) in 5ran!reid) faft gan3 oon ber neuseitlidjen

Sansart oerbrängt, [d)on 1856 fd)rieb ein Kenner fran3Ö[ifd)en üolfslebens^):

„ IHan tanst bie Kreistän3e (rondes) taum met)r auf bem £anbe in ber Hor^

nianbie, bie Krän3C am 3oi)a'n^isfeft , bie Blaibüfdje finb oergeffen, unb ber

Kreistan3 (ronde) ift faft oöllig ben Kinbern in Stabt unb Dorf überlaffen."

3n3toi[d)en ift ein Ijalbes 3a^i^^unbert oerfloffen, unb es mag moljl ber tlan3

ber alten Seit aan^ üerfdjollen fein.

Da ber Dolfsgefang üielfad) mit ber mufi!alifd)en Begleitung-) eng oerfnüpft

ift, fo leitet bas flbtommen alter Q;onrr>er!3euge ebenfalls ben Verfall ber Dolts»

poefie ein: bie mobernen, fabrifmä^ig I)ergefteilten ITtufifinftrumente mit iljrer

nioellierenben, alle Klangfarbe ausgleidjenben (Eintönigfeit, bie anstelle ber

mit eigener ^anb gefertigten unb bem Dolfsgefange angepaßten alteljrtDÜrbigen

3nftrumente ber Dölfer traten, paffen 3ur urroüdjfigen (Eigenart bes DoIfsge=

fanges nid)t. Die 5oIge ift, ba'Q bas €mpfinben für bie alten Dolfstoeifen all»

mäljlid) abl)anben fommt. So gingen 3aI)Ireid)e Dolfslieber mit ben alten, bem

Bebarfe bes Doltsgefanges angepaßten ITIufitinftrumenten 3ugleid) unter. J)ier

einige beglaubigte Beifpiele: bas fluffommen bes pianos in Spanien I)at bie

lanbesüblid)e (Bitarre unb bamit bie Dolfslieber (seguidillas) aus ben Stäbten

liebe im 5rcicn getan3t tourben: unter öer tDeitäfttgen Cinbc, auf öcm flnger,

in Sranfreid) auf Brüden ufto. (Böfjmc, (Bef(i)id)te bes lanses, I, 174. Steen=

ftrup, Vore folkeviser, 11, 12. RoIIanb, Recueil, II, 167ff. Doncieuj, ro-

mancero pop. 399) Diefe Beroegung in £uft unb £td)t gab bem Reigen etvoas

5rifd)es, liatürlidies. 3n einem alten £iebe (Böljme, flltbcutf^es £iebcrbud), 555)

^ci^t es:

Da fprad) ein junger Bauer:

€s roör nirgenb beffer tanßen

Dann unter ber grünen £tnbcn.

Scibft btc Stöbter cmpfanben in alter Seit bas Bebürfnts nad) (Eän3cn im 5reicn,

nod) im 16. 3al)rf)unbert roogten bie flbenbtänse in Sübbeutfd)Ianb auf pift^en

unb (Saffen. (3eitfd}rift für beutfd)e Kulturgefditd)te, n.$., I, 104.)

1) Beaurepairc, Etüde sur la poesie populaire en Normandie, 30.

2) Diefe 3nftrumente roaren befonbers für ben Dolfsgefang 3ugerid)tet unb Don

Blönnern aus bem Dolfe mit Sorgfalt gearbeitet. Sie paßten genau 3ur Sanges»

ort, unb tl)re tDirfung mar bcmgemöfe eine grofee. Das finntfdje Dolfslteb fdjilbert

bie (Erfinbung bes Itationalinftruments ber Sinnen, ber Hantele, als tDaf)res

tDunbertoerf; il)r crfter Derfertiger roar Döinämoinen, ber fagenfjofte nattonaII)eIb,

ber fo meifterijaft auf tt)r 3U fpielen oerftanb, baß alle lebcnben XDefen, felb[t bie

(Bottf)etten ber £uft, bes XDaffcrs unb ber (Erbe nat)ten, um bas Spiel 3U I]ören.

fllle iDurben bis 3U Q:ränen gerüfjrt, felbft leblofc IDefen mürben oon ber Kantete

besaubert (Re^ius, 5tnnlanb, 12). „IDo im I^aus nid)t bie (Dusle (bas Rational

tnftrument ber Sübflamen) Hingt, bort ift alles toie ausgeftorben", lautet ein

fcrbifdjes Spridiroort ((Dfanoroitfd), Serbifdjc Dolfsepif, 51).
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üerbrängt,^) Sic gogen ftd) aufs Zanb imM. flis öas Spiel öer altüberlieferten

Hantele in $innlanö nad)Iie^, oerbrängt öur«^ bie moöerne 3ieI)I)armonifa,

öa mu^te aud) öas Doüslieb nad)Iaffen unb begann 3U oerfdjtDinben.^) fll)nlid|

ftcljt es mit ber flbfdjaffung bcs ben £itauern eigenen ITlufifinftrumentes, bcr

Kanflrjs.^) So ift bie gussli (liegenbe J}arfe), bas einft fo beliebte IKufifin»

ftrument ber Ruffen , oon bem Klaoier ftar! oerbrängt roorbcn, nid)t minber

töurbe bas alteljrtoürbige Bcgieitinftrument, bie Balalaif a, metjr unb meljr

in b^n Ejintergrunb gefd)oben/)

Klaoier unb 3iel)I)armoni!a liaben überall in ber lOelt ba3u beigetragen,

bie ureigene Dolfsmufif 3U r»crfd)eud)en unb bas flbfterben bes Dolfsgefangcs

3U befd}Ieumgen.

3iDeiun63tDan3tg[tcr Hbfd|nitt

flusfelang

Das Bilb bes abfterbenben üolfsgefanges , bas ic^ an ber I^anb ber tiat*

fad)en foeben fdjilberte, leiber ge3U)ungen burd) bie graufame lDirfIid)teit
f
d)ilbern

mu^te, ift ein überaus trauriges, ja crfd^ütternbes, benn es bebeutet bas lang»

fame (Erlöfdjen bes (Bcmütslebens ber üölfer. Das Derfdjroinben ber DoÜs«

lieber I)interläöt eine £üde, bie burd) alle (Büter ber Kultur nid)t ausgefüllt

werben fann: ber tlroft feljlt, ben ber üoüsgefang allen Klaffen bcs DoHes

gcroäfjrte.

Döüer muffen in fid) felbft gcfcftigt rut)en, toenn fie Beftanb liahen follen

unb tDoIIen, bcr üolfsgefang aber ift eines ber fefteftcn Binbemittcl für bie

Dolfsart. Unb roenn es aud) bem Sammelflei^ nod) in le^ter Stunbe gelingt,

mand)es Dolfslieb in Büd)er 3U retten, fo bleibt bas bod) nur ein fetjr mangel*

t)after (Erfa^ für bas DoIIefrifdje tQhen bes gcfungcnen üolfsliebes. (Bebrudtc

£icbcr gleid)en Pflan3cn im I^erbarium, roo!)I ertjalten, aber troden, oljne Duft

unb 5(itbenfd)mel3. £cbenbc Blumen erfe^en fic nie. So reid) oud) bie Sd)ä^e fein

mögen, bie fid) in ben öoüsliebcrfammlungen ber Dölfer get)äuft I)abcn, fo bürfen

toir uns nid)t bamit begnügen, fonbern muffen alles baxan fe^en, um bzn Dolts*

gefang toieber lebenbig 3U mad)en in ben J)cr3en, £eid)t ift bas nid)t, benn bie

llrfad)en feines Hbfterbens liegen 3U tief. So oicl au^ bafür fpri(^t, ba^ ber

Dolfsgefang für immer ocrftummt fei, fo oermag id) bennod) nid)t 3U glauben,

ba^ ber gute (Benius ber üöifcr, il)r Dolfslieb, fie auf bie Dauer oer»

laffen follte.

®ft l)at mid) biefer ^^banU geängftigt unb gepeinigt, unb i^ t)ermod)te

1) marin, Cantos, 11,385. 2) Re^ius, $tnulanö, 134.

3) Haft, Die üolfsltcöcr öer £ttauer, 41.

4) 0. ®oe^e, Stimmen öes ruffifdjen Dolfcs in £ieöern, 36,37.

26*
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{I)n tro^ alles (Brübelns nidjt gan3 3U übertoinben. Da tarn mir bic (Erlcud)tung,

bte Hatur felbft toarb meine £efjrerin in einer Ijerrlidjen märfi[d)en BTaiennadit.

Der ITtai, ber Blütenmonb, toar ins £anb gejogen, bie meinen Kirfd)en»

bluten, bie rofafarbige Blüte bes Pfirfid)s unb ber ujeiferote flpfelbluft bufteten

um bie tDette. (Ein Scf)U)aben oon tDoI)Igerud) 30g toic ein Ijelles XDölfcf)en burd^

bie grüncnben 5elber unb (Barten. Hm toolfenlofen Jjimmel ftanb ber I)eIIe ITtonb,

in Silberglan3 getaudjt fd}immerte bie $Iur, toie glänsenbe Seibe Ieud)teten bie

IDlefen. 3m I)oI)cn Blütenbaum erftarb bas le^te fnarrenbe £iebesgirren bes

Rotfd)tDün3d)ens, es I)atte [ein £ieb gefunben unb fid) gut geborgen. Runb um=

I)er in ber enblofen IDeite I)errfd)te Stille, lautlofe RuEje. Hur oon 3eit 3U 3eit

bcroegte ber tDinb leife bie blüljenben Bäume, bie langljin it)re fd)malen Sdjatten

toarfen. Der IDalb am {jori3ont ftanb ernft unb [d)CDeigenb ba, bie [d)Ianfen

Kiefern toiegten finnenb il)re Ejäupter, mand)mal beugten fie ifjre tOipfel tief,

als Ijielten fie Hnbad)t: ber I^err get)t über bie (Bipfei unb fegnet bas ftille

Zanb. — Stille! — Da — ein leifer £aut toie fel)nfüd)tiges Rufen— nod) einer,

unb bann ertönt rafd) I)intereinanber eine gan3e Reil)e fd)nal3enber, fd)Iud)3enber

£aute. „Komm! !omm! fomm!" fd)allt es burd) bie nad)t. 3mmer roieberljolt

fid) biefer flagenbe £iebeston. Dann tönt es aus einer Baumgruppe leife 3U»

rüd: „nie, nie, nie!" unb fo getjt (Befang unb tüiberfang lange fort. Balb

laut, balb leife, balb Ijier, balb bort ruft's, flagt's, feuf3t's melobifd) aus btn

Bäumen: ein (Birren, Sd)nal3en, 3aud)3cn ot)ne (Enbe.

Die Hadjtigallen finb ba. freute fingen fie 3um erftenmal: lange er«

feljnt, finb fie plö^Iid) eingetroffen. Unb bei itjrem Sänge ift's, als bräd)e nun

erft red)t ber 5i^ül)Iing an: ein roonnig Raufd)en üingt burd) bie Hatur. Die

Bäume bel)nen fid), bie Blüten buften ftärfer, alles ift in tDonne unb Sel)n='

fud)t aufgelöft. Da3u ber lcud)tenbe RTonb unb bie l)errlid)e, roonnigc Stille.

® märfifd)es 3auberlanb, toer fönnte je bein oergeffen, roenn er einmal

beine Selig!eit beim nad)tigallenfd)lag in ber lTTaiennad)t gefoftet l)at!

3n biefer nad)t fül)lte id) es fo red)t, ba^ es feinen Sob im tDanbel ber

Seiten gibt, unb ba^, roie in ber Hatur immer roieber nad) tDinterleib bie

l)elle, frol)e Rtaienluft mit Had)tigallenfd)lag l)erDorbrid)t, fo aud) bas Dolts^

lieb nid)t baucrnb abfterben, fonbern über fur3 ober lang roieber l)erDorbred)en

toirb in ooller Sd)önl)eit unb n)ol)lflang. Das Beftel)enbe unb Bered)tigte tann

nid)t fterben, es tDed)felt nur bie $0^1^, bas XDefen aber ift etoig, unfterb»

lid): bem Stirb! entfprid)t bas tDerbe! So mu^ aud) bem fd)rDinbenben Dolfs»

gefang in abfet)barer Seit roieber eine neue Art bes üolfsgefanges folgen. Die

Kultur allein bringt ben Dölfcrn fein (Blüd, fie 3el)rt bie oor^anbenen Kräfte

1) tDcr garantiert öenn für öie Bcftänbigfcit öcr moöcrnen Kultur? Sdjon

je^t, nad) furser t)errfdiaft, seigt ftc Riffe unö $d)ottenfeiten. Die Bel)auptung,

ba% ftc fd)nell abroirtfd^aften roirö, I)at ein I)ot)es ITIafe innerer lDaf)rfd)einlid)feit

für fid). 3l)re (5ebred)en treten immer mef)r sutage, unö 6eren gibt es in ^ülle
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auf unb läfet bas (Bemüt ocrüintmern. Darüber fönnen alle äußeren Rci^»

tümer ntd)t f)inu)egtäufd)en. Sdjon regt fid) er[t allmäljlid), bann immer lauter

ber Set)nfud)ts[d)rei nad) Hatur, (Erbgerud), tDalbesbuft unb traulid)en, t)eim=

lidjen ITlärdjentöinfeln, roo ber abgelje^te Kulturmenfd) toieber träumen unb

gefunben fann. 3n btn £iteraturen beginnt ber leife Silberton ber lodfenben

blauen Blume ber Romantif roieber 3U erllingen, unb fd)Iid)te Jjeimatsfunft

f)at längft ben predigen Realismus abgelöft.

Die Dielge[d)mäf)te unb Derad)tete Dolfsfunbe ift im Begriffe, eine lDiffen=

fdjaft 3U töerben, fie ift fd)on 3at)Ireid)en (Belcfjrten Ijeute mel)r als blofee I)er3ens=

fad)e. Bei biefer geleljrten Beljanblung, fo oerbienftDoII fie ift, barf es febod)

nid)t fein Betoenben f)aben. Die Dolfsfunbe mu^ 3urü(f ins £eben; in ITTufeen

allein fann fie fo roenig fortleben als bie Pflan3e im fjerbarium: Ijinaus mufe

fie in £id)t unb £uft, ins oolle lTtenfd)enIeben! Dort, too fie einft gelebt I)at,

ift il)r pia^. Sd)on 3eigen fid), freilid) nur fel)r oercinselt, Hn3cid)en ber gci»

ftigen llm= unb (Einfeljr. Htan befinnt fid) roieber auf bie alten, guten, arx'

geftammten Dolfsfitten unb gebenft if)rer ooll lDeI)mut. (Energifd)C £eute

legen fogar fd)on ^anb an, um ein3elne Bräud)e ber Dorseit neu 3U beleben.

So l)at man im Babifd)en^) neuerbings bas als altfränfifd) unb überflüffig

»errufene Spinnen roieber eifrig aufgenommen, unb mand)es gut gefponnene

Stüd „Sud)" roanbert roieber in ben f)ausfd)ranf. Die uralte löeisljeit, ba^

„felbftgefponnen, felbftgemad)t" bie befte Bauerntrad)t ift, läfet fid) auf bie Dauer

nid)t oerleugnen. (Eigenarbeit ift bauerf)after unb best)alb ftets aud) billiger

als ge!aufter ^abritplunber, ber balb rei^t unb roieber erfe^t roerben mu^.

Rege (Eeilna!)mc finben aud) bie malerifd)en DoI!strad)ten^) allentt)alben (in

t}effen, Baben unb fonftroo), ja man bead)tet felbft bas frü{)er fo Derad)tete

Bauernt)aus unb erfennt in feinem unfd)einbaren 5ad)bau etroas üon „t)eimat«

fünft". IDarum aud) nid)t? 3ft bod) alles Bobenftänbige noll Kunft unb

Bebeutung.^) tUit Husftellungen unb 5eftlid)feiten, roie man fie in Bu^bad) Der=

anftaltete, ift allein freilid) nid)ts erreid)t, es mu^ unaufl)örlid) unb fraft«

ooll für bas DoIfsed)te unb allein Bered)tigte praftifd) geroirft toerben. €in

ntäbd)en ober eine 5rau, bie ben ITTut f)at, offen bie alte DoIfstrad)t 3U tragen,

roirft mef)r als alle gelcf)rten Dorträge. Desl)alb: Deutfd)e, befennt eud)

unö Sülle. Die (5cfd)td)te bcroeift, öafe überreife Kulturüöifcr t)ergel)en un6 öurd)

Haturuölfer erfe^t tDeröen, ja öofe bie 5ortöaucr öer Illenfd)f)eit nur auf öer

urroüdjfigen Kraft öer Haturoölfer beruf)!.

1) mcqer, BaöifdiGS üolfsleben, 172.

2) £)Qnsiafob f)at il)nen ein rDunöerI)übfd)es Büd)Iein getDeiF)t, betitelt „Unferc

DoIIstradjten". Sretburg i. Br. 1892. 3n öer Ijeffif^en Sloöt Bu^bad) i\at ein

tErad)tenfeft im 3unt 1906 ü^aufenöe Don 3ufd)aucrn fjevbeigclocft.

3) profeffor IDoffiöIo I)at in TTlccflenburg mit gutem (Erfolge ein BüF)neti=

ftürf, öas öie alten Bauernfittcn oorfiUjrt, aud) in öen fleinften (Drten 3ur Darftcl=

lung gebradjt. (3tfd)r. ö. Der.
f. Dolfsfunöe XVI, 4.)
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rotebcr 3ur Art eurer üäter! Hur fo töerbet iljr bauernb imftanbe fein,

aud) bie ITIad)tftcnung, rDeId)c fte errangen, 3U bc!)aupten.

Dem Dolfsliebe befonbcrs ift aus bem Htunbe Sr. UTajeftät bes Dcutfd)cn

Kaifers tDiltjelm IL eine (Empfeljlung unö Hnerfennung 3uteil getoorben, bie

gar nid)t l)od) genug angefdjiagen roerben !ann. IKit rid)tiger (Erfaffung bes

KernpunÜes ber gansen ßxaqt t)at ber Deut[d)c Kaifer bie ttotiDenbigfeit be»

tont, bie Dolfslieber toieber 3U fingen unb 3U (Beijör 3U bringen.

(Er t)at aud) bie fjerausgabe eines t)oIfsIieberbud)es ins tDer! gefegt, roofür

tl)m DoIIfter Dan! gebül^rt. Hu(^ in (Dfterreid) ift ein bebeutfamer Sd)ritt

ber f. f. Regierung erfolgt; fie I)at befd]Ioffen, bie üolfslicber ber lHonard)ie

3U fammeln unb I)eraus3ugeben. $d)on finb Hrbeitsousfdjüffe in ben cin3el=

nen £änbern berufen, benen bie fenntnisreid)ften ITtänner ange!)ören.^) (Blüd

auf 3um IDert! 3u bm erfreulidjften 3eid)en ber llm= unb (Einfeljr geijören

bie Bemül)ungen bes Deutfd)en Dolfsgefangoereins 3U tDien, ber unter

£eitung bes nimmermüben DoIfsIiebforfd)ers unb ^Sammlers Prof. p omni er

unb treuer Beil)ilfe ber f)erren ^raungruber, Kronfu^ u.a. fortgefe^t be»

müt)t ift, üolfslieber 3U fingen unb 3U (Beljör 3U bringen.") Das ift ber rid) =

tige tt)eg 3ur tDieberbelebung unferes üolfsgefanges. Sdijxt nur roader fo

fort, Sangesfreunbe ber ©ftmarf, ber (Erfolg toirb nid)t ausbleiben! 3m Deut=

fd)en Reid}e Ijat leiber bas üorgcljen ber IDicner bis je^t nur ein fd)road]es

(Ed)o gefunben^), bas roirb aber aud) nod) anbers roerben. Kommt bie Seit,

fo blül)en bie Rofen! Das foll aud) com üoüsliebe gelten! $d)on regen fid)

DerI)eifeungsDoIIe Anfänge, bie beutfdje 3ugenb beginnt beim IDanbern roieber

bas üolfslieb 3ur£aute 3U fingen.^) 3n ber beutfd)en Sd)U)ei3 f)at ein „üolfs^

Iiebard)iD" bereits 8718 £ieber gefammelt.^) (ErfreuIid)ertDeife 3eigt fid) aud)

1) Sel)r geföröert mixb bas Sammeln öurd) eine gcbrucftc t)orbiIÖItd|c „fln«

leitung 3111 Sammlung unb flufjeidjnung" nebft Sragcbogen. Die (Ergebniffe finb

reid)f)altig, in tEiroI allein finb bis je^t an 15 000£iebcr unb tEänsc gefammelt,

in Böl)men beft^t ber flusfci)uö 12000 Dolfslieber unb über 3000 Singtoeifen.

2) flud) bie t)anöltd)cn, überaus rotrffamen 5Iu9f<liriften btefes üereins finö

empfeljIenstDert.

3) Auf Anregung bes uerftorbenen Prof. B. Kaf)Ie fanbcn in ^cibelbcrg öolfs«

liebcrabenbe ftatt.

4) (EnDäI]nenstoert ift bie (über 1000 Ciebcr umfajfcnbe) Sammlung bes lUufit<=

bireftors Karl Bedcr 3U (Eöpenid, ber aus allen (Bcgenben ber RI)etnIanbe,

»om tEaunus bis 3um IIieberrI)etn, Don ber Sauer 3ur £a!)n emftg fluf3eid)nungen

oon tDorten unb tDeifcn gemad)t fjat. Beder arbeitet an ber E^crausgabe feines

3tDei Bänbc umfaffenben IDerIcs, bas eine tDcrtDoIle Berei(i)erung unferes Ciebcr^

I)orts bilben toivb. Beder l\at bereits 1892 eine Sammlung, betitelt „Rf)einifd}er

Dolfslieberborn" l)erausgegebcn — Sd)öne l7offnungen crtnedt Cetjrer f). f^erbft,

ber „100 €id)sfelbifd)e Dolfslieber" 3U I^eiligcnftabt Deröffentlid)le. „Hod) Dtelc

Cieber f)arren ber Dcröffentlid)ung", fd)reibt ber £}erausgeber. „Cicber unb TDeifcn

oon ber Sd)U)äbifdien flib" üeröffentlidjte für3ltd) ©eorg tEljicrer in Stuttgart.

5) 3eitfdirift „Das bcutfdje Dolfslieb, XIV, 208.
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in 5^on!rctd| bas Beftreben, öic alten fransöfifd)cn Dolfslicbcr md)t blo^ 3U

fammeln, fonbcrn aud) in Konserten Dor3utüI)ren. (Eine Societe des chansons

de France, öie [oIrf)e 3iele oerfolgt, f)at fid) jüngft in Paris gebilbet.^)

£eiöer I)aben fid) öie J}offnungen, U3cld)e man auf öic Blännergefangs
üercine fe^te, oielfad) als oergeblid) eriöiefen. Sie liaben bas üolfstieb meift

nid)t rterftanben, meift aud) md)t Derftet)en toollen, unb öfters mel)r gefd)abet

als genügt unb ben legten Überreft ed)ten alten Dolfsgefanges oerbrängt.^

Die großen I)erf)ei^ungcn ber (Brünber von (Befangoereinen l)aben fid) meift

als BlenbtDCrf erroiefen. Das Urteil eines $ad)funbigen lautet: „Die $d)ule

unb bie (Befangoereinc Ijahen tro^ oieler Bemüt)ungen biefes I)ol)e 3iel (bie

IDieberbelebung bes Dolfsliebes) nid)t crreid)t. Die bei bzn £iebertafeln fo Der=

breitete Sdjroärmerei für fentimentale $tüdd)en „im Dolfstone " unb bieKofd)at=

lieber oerberben ben (5efd)mad für bie einfad)e, frifd)e $d)önt)eit bes cd)tcn

üoüsliebes unb jerftören bie £uft am oollenbeten Dortrag besfelben. Hu^cr=

bem bilbet bie Sd)ule Stimme unb (Bel)ör ber Kinber oft nid)t genügenb aus.

(Ein töir!Iid)es billiges Doüslieberbud), mit bem bereits bie $d)ule il)re 3ugenb

tertraut mad)t, ift t)öd)ftes Bebürfnis. Sinb biefc 5orberungen erfüllt, fo roer»

ben aud) bie (Bei[tlid)feit unb bie polisei it)ren IDiberrDillen gegen ben (Befang

auf ber Strafe aufgeben, unb biefer toirb unferem DoI!e bei feiner Hrbeit toie

bei feiner Btufee, am lOerftag roie am Safttag, im Jjaufe toie im 5reien toieber

in reid)em ITTafee (Ermunterung, Sroft unb 5reube tocrben."^)

(Bott toalt's! tTTöge biefer IDunfd) red)t balb in (Erfüllung get)en!

$reilid), bas üolfslieb mu^, toenn es toirfen foll, genau fo gefungen rocrben,

roic es früt)er oom öoltc felbft gefungen toorben ift.^) Beileibe feine

funftmä^ige Stilifierung unb 3ured)trenfung bes Dolfslicbes 3um beliebten

HTännergefang ! Das DoHsIieb bebarf ber Kunft ber Duobesmeifter U3ai)rlid)

nid)t, bie fid) berufen fül)Ien, Dolfslieber ät)nlid) 3U üerfd)neiben, toie ein oer^

fd)nör!elter (Befd)macf einft bie Bäume unb f)edm 3ured)tfd)nitt. Das DoIfs=

lieb ift felbft Kunft, bie I)öd)fte Kunft, bie es gibt: gefunbes, tour3eIed)tes

Zehen. Da^ bie Hielte ber Doüslieber doII ebelfter Poefie finb, l^ahen Deutfd)=

lanbs, ja ber gan3cn tDelt bebeutenbfte (Beifter betounbernb anerfannt. Hber

aud) bie Bel)anblung ber Dolfsmelobic feitens bes fingenben Dolfes 3eigt oft

fünftlerifd)es Betou^tfein. Dielfad) offenbart fid) in ben Kreifen ber natur='

Dölfer fogar ein feines Derftänbnis für (Eigenarten ber ntelobie. „Die üeinfte

1) 3eitfd)nft „Das öeutfdje Dolfsltcö, VIII, 81.

2) Dunger, Runöäs un5 Retmfprücfjc, XXX.

3) Prof. (Elarö fiugo Hier) er in feinem ausgejeicfincten Budje: „Baöifd)cs öoI!s=

leben im 19. 3af)rl)unbert", Strasburg 1900, $.184.

4) flis geeignetes mittel 3ur flufseidjnung ber Sangesart I|at fid) mefirfad)

ber p{)onograpI) bctDöfjrt. ®tto flnberffon in tjelfingfors fjat in einem Der«
trag tläfjeres mitgeteilt, öietleidjt gelingt es, au(^ me^rftimmigen Dortrag auf ber

platte feftsufjalten.
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flbrDeid)ung in ber tlonfolgc, ja felbft blo^ öos IDeglaffen einer üersicrung,

eines üorfdjlages " fällt liebfunbigen £euten aus bem Dolfe auf^), ja Prof.

Pommer bemerfte, ba'Q foId)e naturmenfd)en felbft „für rl)i)ttjmifd)e Unter«

fd)iebe Ijeifelfter Hrt ein fein entcoideltes (Befül)!" befa^en. Diefe feinfinnige

fluffaffung aud) ber mufüalifdjen Seite bes üolfsliebcs ift root)! erflärbar,

Ijanbelt es fid) bod) um Sänger, bcren gan3er geiftiger Befi^ unb Stolj iljre

£ieber finb, bcren (Bebädjtnis nod) frifd), mit Ballaft nid)t belaftet unb bes*

I)alb 3ur Beröal)rung aud) ber allerfeinften (Eigenarten bes (Befanges u)ot)l fät)ig

ift. Da^ fid) aud) im Portrage ber Dolfslieber eine geroiffe Kunft burd) bie

Übung bes Sufammenfingens I)erausgebilbet I)at, üermodjte id) in (Dbcr=

l)effen nod) mel)rfad) feft3uftellen. IDar ber Kreis ber Sänger ober Sänge=

rinnen oollftänbig, bann roartete alles auf bie beftimmte üorfängerin, bie bas

£tcb unb feine Sonart angab, unb an genau oerabrebeter Stelle fielen geujtffe

Stimmen in bcn (Befang ber übrigen ein. Huf mid) I)at ber (Befang ber DoIfs=

lieber in bm Spinnftuben ftets ben (Einbrud tool)lburd)bad)ter unb mit tünft«

Ierifd)em Sinn ertoogener Sangesart gemad)t.^) Bei biefcm oielgeübten Su»

fammenfingen, bas fid) aus freiroilliger Sangesübung 3ule^t ergibt, bilbet fid)

erft bie rid)ttge i)armonie bes (Befanges: ber 3ufammenflang, Kein lDun=

ber, ba^ bie Sänger in ben flipenlänbern, roo nod) naiüe Sangesfrcube

1) 3n öcr 3eilfd)rtft „Das öcutfd)c öolfslieö" ^at Prof. pommer Oofir»

gang V, 2ff.) feine Beobad]tungcn über bas „ BetDu^t^Kunflmä^ige" in öer t)olfs=

mufif Dcröffentlid)t unb f)öd)[t toerlDoIIe fluffd)Iüffe gegeben, öie id) in meiner Dar=

ftellung mit Danf benu^t I)abe. — ^auffcn fagt oom (Bottfd]ecr üolfsgefang:

„mit mcrfinürbiger Std)erbett toirö immer öer rid]ltge tEon getroffen, öie Harmonie

unö Reinbcit niemals oerlc^t. Der IDotjlflang, öie fcierlid) Dorgetragenc ernflc

IHeloöic, öie Don allen Sdjöpfungcn öcr Kunftmufif Dölltg abroeidit, ersicien einen

erf)ebenöen (Einörud."

2) 3n ötefer beim (Bcfangc felbft gebilöcten unö eingeübten Stimmcnoertcilung

crblidc id) öie Urfad)c öes tounöerbarcn tDol]Iftätiges unfcres I)cffifd)cn alten

Dolfsgefanges. Das öcutfd)e Dolfslieö enttoidelt erft bei rid)tigcr Derteilung öer

Singftimmen feinen DolIen Rei3 unö meIoöifd)en Sd)mel3. Ungefud)t unö faft un=

getDoIIt entfaltet öcr öcutfd)e mef)rftimmigc üolfsgefang feine ergreifenöe Sd)ön=

I)eit in öer (Refamtroirfung. Unnad)af)mlid) poffen Ijicr alle Stimmen ineinanöer,

roie öie Pfeifen einer ®rgel, felbft öie fd]rillften IHi^töne fd)mcl3en mit t\xndn in

öen feierlid)en (Lt\oxa\, ol}nc öen (Einörud 3U ftören. £in mel)rftimmiges öeutfd)es

Dolfslieö in lauer, ftillcr Sommernadjt gcfungen, ift eins öer erf)abenften Sd)au=

fpielc; trer einmal öicfen rDebmütig=fcierIid)en Söncn gelaufd)t l\at. öer nergifet ftc

niemals toieöer. Über öie l)effifd)en Dolfsroeifcn fdjreibt mir 3- Ceroolter, öer

fie am beften fennt, folgenöcs: „Die l)effifd}en Dolfstoeifen erfd)einen faft nur in

Dur, fel)r feiten in ITIoll, unö uicröen 3n)eiftimmig gefungen. Die 3rDeite Stimme

gel)t enltDcöer mit öer nTeloöie oöer begleitet in öer Sejtc, (Quinte unö ?rer3.

tDo{)l toirö mandjmal oon öen Burfdjen aud) nod) ein örttter Boston angegeben,

bod] ift öies feine eigentlid)e öritte Stimme 3U nennen. Das, roas d. Ditfurtl) in

„Sränüfdje Doltslieöer II S. XXVIIIff. fagt, ift aud) auf öie l)effifd)en Dolfslieber

an3utDcnöen "



Die Kunft öer öolfsrocifc 409

I)errfd)t, itjrc Sangcsgenoffen („(B'fpan" ober „(5'fpanin") nid)tgern entbeljren,

ja ol)nc fie nid)t Ieid)t iljren (5e[ang I)örcn laffen roollen.^)

Selbft in bem einftimmig gefungenen £iebe, fogor in bem Ruf-) oermag

berjcnige, bcr fdjärfer I)inl)ört, ein mit Bctou^tfein geübtes flustönenkffen 3U

er!ennen. U)er ber Hnf{d)t fein follte, ba^ ber Poüsgefang ftets nur ein rol)es

©cbrüll barftelle, ber ift ftarf auf bem fjol3rr)ege. (Ed)ter üoüsgcfang ersielt

ftets eine Ijarmonif d)e IDirfung; bie Urfadje liegt in ber toeifen flbfd)ä^ung

unb üerroertung ber Stimmen^) ebenfo, toie in ber £uft unb £iebe, mit ber ge=

fungen roirb. IDenn bas Dolf fein £ieb fingt, fo ift es mit ooller Seele babd

unb I)ält barauf, ba^ bas £ieb fo 3U (5el)ör gebradjt toirb, toie es fiel) I)eraus=

gebilbet t}at. (Es roäre ein großer 3rrtum, 3U beljaupten, bafe bas Dolfslieb rton

bin Sängern töillüirlid) r)erfd)Ied)tert unb üerftümmelt roerbc: roo foldjes ge=

fd|iel)t, ba ift ber Doltsgcfang imflbfterben unb bas (Bebäd)tnis gcfd)töäd)t unb

nid)t mef)r fäljig, IDort unbtDeife genau feft3ul)alten. tDo aber nod) berDoIfs»

gefang ungeftört feftfi^t, roie 3. B. in ben flipenlänbern-), über beren Sanges»

leben uns pommers £ieb= unb IDanbeifreubigfeit fo föftlidje Beridjte geliefert

I)at, ba !ommt felbft bcr aus eigenartigen SonreiI)en befteljenbe ^^di^ex ftets

mit tabellofer Sidjerljeit ein toie bas anbere IHal Döllig gleid^ aus ber Keljle.

U)at)rlid), fein geringes Kunftftücf!

(Es fjat nid)t an (Beleljrten gefehlt, bie eine (Entftet)ung ber meljrftimmigen

XDeifen im Dolfe felbft runbtoeg leugneten unb in iljnen Sdjöpfungen üon mufi»

falifd) gefd)ulten Komponiften oermuteten. löeit gefel]It! (Eine näljere Beobadj»

tung ber nod) im Hatursuftanb lebenben Hieile ber üölfer 3eigt felbft f)eute nod)

eine altt)ergebrad)te Kunftübung nid)t blo^ im ITTufifalifd)en
,
fonbern aud) in

bcrDid)tung, bcrBau!unft, berBilbnerei ufm. IDer bem einfad)en THanne nid)t

3utraut, ba^ er eine neue IDeife finbet unb 3um l)armonifd)en 3ufammenfingen

l)errid)tet, ber barf aud) nid)t baran glauben, ba^ es Iänblid)e einfad)e t^anb»

toerfsmeifter unb (Befellen roaren, 5iefomand)en ft{Igered)tenBaufd)ufen, ober

ba^ ein einfad)er f}ol3fd)ni^er im toeltfernen (Bebirg eine fein empfunbene unb

ausgefül)rte $igur fd)ni^te. (Es gibt aud) unter ben HaturDÖÜern Kunft unb

Kunftbetoufetfein, nur tritt basfelbe nid)t trennenb auf, toie unter ben Kultur»

Dölfern, es beroegt fid) nid)t fprungl)aft toillfürlid)
,
fonbern rourselt in ber ilber=

lieferung unb tennt bcsl)alb feine betou^te 3nbiDibuaIität. So Derfef)rt es ift,

Kunft Don au^en in ein Dolf I)inein3utragen, ebenfo törid)t toöre es, bas Be^

ftel)en uralter Kunftauffaffung im Dolfe leugnen 3U töollen. Sangen bod) fd)on

bie alten Ditt)marfd)en fo funftgered)t, ba^ ber 3eitbud)fd)reiber Heocorus bar»

1) 3cttfd)rift „Das öcutfdjc Dolfslieö", V, 22.

2) Seitfd^rtft „Das 6eutfd)e Dolfslieb", 1,30.

3) „(Ein 6eutfd]es £ic5 gänsitcfj ot)ne Ijartiionifd)en Dortrag ift uns unöenfbar;

überall f)örcn toir es minöeftens stDciftimmtg gcfungen", benierft Ridjarö IDagner
((5ef. Sdiriften, III, 323).
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über erftaunt fdjrieb^): „Hnnö i^ to Derrounbern, bat fo ein Dol! fo in Srfjolen

nid)t ertagen, [o oele [d)one leffUdjc HXelobien jeöem (Befange nad) (Erforöeringc

bei* IDortt unb (Bc|d)id]te geroen Ionen, up bat ein 3beö fine red)te flrtt unb

el)me gebörenbe IDeife, etroeberft mit ernfter (Braoitetefdjeit ebber fretobiger £ufti=

djeit Ijebbe". — 3ft bod) bei ein3elnen beutfdjen Stämmen, 3. B. ben Deutfd) =

Böljmen") bie Pflege ber I}ausmufi! altüberliefert, unb loic (Brof3Dater unb

Dater, fo fpielt aud) ber (Enfel basfelbe etjrtoürbige 3n[trument. IDarum [oll

es biefen tKufifantengefd)Ied)tern fo fd)töer fein, neue IDeifen 3U finben unb in

ber Dolfsliebart 3ured)t3ufe^en? Unb irarum foll nid)t u)ic in Deutfd)=Böl)men

bei ©enerationen
, fo anbersroo tocnigftens bei ein3clnen perfonen mufifalifd)er

Sinn unb Begabung ftarf genug fein, um iljnen bas 5inben neuer tDcifen 3U

ermöglid)en?.— —
Die oben angefül)rten bead)tenstDerten 3eid)en ber Umfeljr, ber Beginn einer

f)öf)eren tDertfd)ä^ung bes J)eimatlid)en^) unb Bobenftönbigen ertöeden bie {)off=

nung toieber, ba'^ aud) bie Sage, wo bas üolfslieb lebensfrifd) überall er*

Hang, einmal roiebert'eljren, fobalb erft ber „mobernc" Kulturtrubel fid) ausgetobt

I)at. 3n3rDifd)en roirb es unfere Aufgabe fein muffen, bem Dcrftänbnis für bas

Doüslieb praftifd) Dor3uarbeiten. Da3U geljört, ba^ unaufl)örlid) barauf ge«

brungen roirb, ba^ bie üoüslieber roieber gefungen roerben. Dorlefungen, beffer

nod) freie üorträge muffen bas t)o!fslieb erlöuternb breiten $d)id)tcn näljer bringen,

iDobei als (Einlagen üolfslieber oon gefdjulten Kräften gan3 in ber Hrt, u)ie

fie bas üolt einft fang, oorgetragen roerben muffen. Sljeorie tut es nid)t, ber

lebenbige (Befang allein tann tDunber roirfen unb bas üolfslieb

crroedcn. 3nbenbreiBänbenbes£ieberI)orts,ben(Erfs(Befd)idunbBöI)mes

nimmermüber $k\^ gefammelt tjaben, ftedt eine 5üIIe ber I)errlid)ften IDeifen.

IDer fingt fic? IDarum lä^t man einen foId)en Sd}a^ an (Bemüt ungenü^t ruijen,

ftatt if)n f)inüus3ufd)af fen in £id)t unb £uf t, ben Iltenfdjen 3ur (Erquidung ? ITIadjen

roir bod) enblid) einen Anfang! 3m Dolfsliebe liegt toeitBebeutenberes, als bie

KuIturmenfd)I)eit at)nt. IDer tiefer für d)t, ber roirb in ber DoItsbid)tung un=

enblid) mel)r finben als äftl]etifd)e ober pI)iIoIogifd)e (Ergebniffc. (Er toirb erfennen,

ba^ bie bas Ijer3 ausbel)nenbc, bas (Bemüt ertoeiternbe unb anregenbe löirfung

bes Dolfsgefanges^) bas Dort)anbenfein gctoaltigerer Kräfte Dorausfe^t, als

es bie Uejt« ober IHufüfritif fid) träumen lä^t. U
l)

I a n b toar auf rid)tiger 5ät)rte,

als er aus ben Dolfsliebern eine roolbesbuftige feelennolle IDeItanfd)auung

1) Hcocorus (3ot} flöolfis) dfjronif öes £anöcs Dhl)marfd)en, I)gg. Don Daf)I»

mann, 1, 176,

2) Rauf, Aus öctn Böt)mcrrDaIÖ , 1,23

3) RicI)I, Kulturftuöien 229 fprtd)t non öer „oereöclnben fittigcnöcn Kraft eines

fräfttgen unb fröl)lid)cn EjeimatsberDuf5tfeins".

4) 3n Dielen 5eutfd)en Dolfslieöern Betont fecr Sänger aus6riidli(f| , ba^ er „aus

frifd)em, freiem DTut" gefungen Ijabe.
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3u gcroinnen tradjtcte.^) tDeltanfdjauung, öas ift's, was bas üolfslieb ber

unftet I)in unb t]er fdjinanfenben ITTenfd)I)eit roieber bringen tonnte, roenn fie

los unb Icbig aller übcrflüffigen Den!arbeit inicber 3um ge[unbcn(Emp|inöcn
unb 3ur Hatur 3urü(J3u!el)ren Dermöd)te.

Za^t uns roieber Dolfslieber fingen! Das I)ei^t fo oiel als:

ta^t uns toieöer gefunö locröen an Körper unb Seele!

1) Was naä) feinem Soöe als „flbfjanölung" über öie üolfslieöcr in Banb III

öer Sd)riften bas Z\6)t crblidte, erroedt rDctjmütige $ef)nfud)t naä) öem, voas öiefer

feelenoolle ITTann I)ättc f(i}affen fönnen, toenn er feine flbijanblung mit ooller Kraft

in guten 3öl}rßn 311 £nöe geführt l]ixtte.
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5äl)nrid)s £)eIöcntoö, £ieö 370.

Salfe, öogel 6er Sübflamcn 250.

Samilicncfjre im Dolfslieöc 271.

5aröer (Säröer) 53. 131.

5aftnad)t. Oeöer 329.

5eftungcn, als Bräute befungen 295.

Sinnen, Stegreiföidjtung 28, Sänger

34. 50. 65. 189, r)olfs6id)tung 54,

Did)terinnen 89. 95, tDanöerungen 168,

IDcttfämpfc 186, üolfsliebcr 199. 270,

ITtutterliebe 275. 276, IDaifen im Dolfs=

liebe 279, l70cf)3eitslieöer 379. 383. 385,

Serfall öcr finnifdjen Dollspoefie 391.

5ifd), Sinnbilö ber £ebensfreuöc 250.

Slud), IDirfung 287ff.

Sortlcben im ®rabe 200ff.

5ortpflan3ung bes öolfslieöes im ®c«

fang 17.

Sransöfifdies Üolfslicb 47. 58. 190.

192. 213. 225. 276, Sprad^e 61, Bltnbc

69, Q:otenflagen 104, IHutterlicrs 277,

IDitiDentreue 283, Kriegslieb gegen bie

(Englänber 349, Ejod)3eitsliebcr 374.

384, Serfall bes frans. Dolfsgefangcs

397.

Srauen, il}r Anteil am üolfsgefang

88 ff., Did)terinncn 91, (Bebäd)tnis 95.

96, Stegreifbid)tung 93, ^otenflagen

97ff., bie Srauen unb il)r (Barten 253.

5rül)lingsliebcr unb »rufe 7.

Surften unb DoUsliebcr 79. H.

Suljrlcutc, £ieber 80.

(Balgent)umor 305.

©alicien, tEänsc 57, IDettgefängc 185.

©ebäd) tnis ber Haturoölfer, gro^ 147.

394, roeidit ber Kultur 395.

(Befangene, Cieber 85.

(Bcfül)lsleben im Dolfsliebe 261ff.
©ei)ör unb Kultur 396.

(Beiftlidje Dolfslieber, beutfdje 226.

(Bcifelerlicber bes ITTitielalters 169.

(Bcograpljieinber üolfsbidjtung 344. fl.

(Beorgier, blinbc Sänger 77.

(Beredjtigfcit, l)öl)ere göttlid)c 206ff.

(Bcrmanen, (Eotentlagcn 100, £id)t«

freube 231, Kriegsgcfang 344, Spott«

luft 311.

(Befang unb Did)tung, eng ocrbunben

Iff., belebenbe IDirfung bes ffiefangcs

410. 411.

© e f d) i d) t e unb Dolfsbid|tung 330 ff. 344.

(Beufenlieber 312. 364.

(Betoalt ber Dolfslieber in ber (De«

fd)id|te 194.

(Blüdsempfinbung in ber üolfsbid)»

tung 302 ff.

(Boetlje unb bas Dolfslieb 72. 186.

210 a. 287.

(Botifdje Dolfsfängcr 65.

©ottcs Rid)terftul)I, £aben oor 207.

287.

©ottfdjec, beutfd)e Sprad)infel inKrain

53. 55. 60. 266, tEotentlagen 101, £ieber

167. 173, £70d}3eitslieber 372. 377.

(Braff, 3örg, £anbsfned)t unb Did)ter

293. 355. [232. fl.

(Brcif, niartin, DoIfstümlid)er Did]ter

(Bricdjen (tleugrtedjen). üolfsfänger 76,

tEotenflagen 114ff. 200, £ieber 201.

202. 203. 211. 226. 227. 228. 230,

Klage bes tDilbes 242, J^eimroef) 268.

269, £ieb com (Befpcnfterreiter 278,

Brubcrliebe 282, Fjod)3eitslieber 383.

(Broten, gefd)id)tlid)c 343.

(Buiana (Britifd) = (Buiana), tlotenflagen

(Buifelieb 335. [124.

(Buftat) flbolf, König oon Sd)U)cben,

fennt beutfdje Dolfslieber 170.a.

£} ab sburg, (Braf I^ans oon, Didjter 84.

Fjarmonie ber 3ugenbfrcubc 401, bes

(Befanges 409.

fjafcl, £ieb Don Srau ?ja\d 252.

£)afenflagc, £ieb 241.

I^ausbradje, Spottlieber 326.

f}cimrDel) im Dolfsliebe 266 ff.

gelben, mt)tf)ifd)e 336 ff., f^lafen in

Bergen 202.

£} dienen (Hltgriedjen) Ruf 5, tEoten«

flagen 98. 99, £icber 193.



Regiftcr 415

I)cnncfc Kncd)t, Spottitcö 324.

^cröcr prägt btn Husörud „üolfslieö"

14.

£}effen, Sptnnftuben 133ff., Ijeffifdier

Dolfsgefang 57. 408. H.

f^ilbebranb, Ruöolf, öeutfcf)cr üolfs»

funöeforfdfer 49. 162.

E}ilöcbranö, £icö Dom 313.

i}immel als Blumengarten 205.

£)irten (un5 Sd)äfer) als Dolfsfänger

81 ff.

J)od)3citsItc6er unö »rufe 8ff. 371ff.,

abfd)tcöslteöcr 372, Pflid)tenltc6er 373.

1} II an ö. r)oIfsIieöer«austaufd) 169.

Ejomcros 64.

£}oo6, Robin, cngltf(i)er Dolfsljelö 39.

Ejugenottcn, Spottlieber 312. [340.

{^umor in öer DoItsöid)tung 291 ff.

Fjunbe, (Ereuc 240, erblidcn (Bcifter 241,

Klage um ben treuen Ejunb 241. fl.

3 über, Stegreifbidjtung 28, altinbifdjc

Spottlieber 310, Sänger 65, Sd)Iad)ten=

fänger 346.

3nbianer, tEotenllagen 123, Sänger

149. 187.

3nnenleben, Stär!ung burd) bieDoIfs«

bidjtung 197.

3rlänber, tEotenflagen 103.

3s I an b er, £ieber 37, tEansIieber 327.

3talienifd)e öolfsfängerin 1, Stegreif»

bidjtung 27, üoIfsbi(f|tung unb Canb=

fdjaft 38. 52, (Eeilung 3taliens in Iijri»

fd)e unb epifd)e üoIfsbid)tung 55,

Sangcsunterfd)iebc 58, Sprad)e 62,

Blinbe 71, Qiotenflagen 104 ff., tDanbe-

rungen ber £ieber 165, IDettgefängc

180 ff., piebigrottafeft 182, Cieb oon
ber S^<^^ ö^s £ombarben 208, einscinc

£ieber 150. 191. 199. 204. 218. 243.

256. 257. 272. 283. 301, Kofeform 222,

(5efül)lslcben im £iebe 261. 265, $ln6:\z

288, Spottlieber 321, ITtangel an ge=

f(i)id)tlid)en £iebcrn 331 . 332, Spuren ber

tEürfenfriegc 343, Solbatenlieb 367, 3cr=

fall b.italienifdjenPoIfsliebes 390. 397.

3ägerlieber, beutfdje 40.

3afobsbrubcr, £egenbe 209.

3obIer, Sangesart 50 ff.

3ubaslieb 316. fl. 317.

3uben, tEotenflagcn 99. 121. 122.

3ütlanb, lieberreid), öcrfall ber Dolfs«

bidjtung 388.

Kabijlcn, Sänger 66, Blinbe 77, Sänge»

rinnen 95, ®ebä(i|tnis 149, tCotenllagen

121, feine gefd)id)tlid)en (Erinnerungen

330, £}0d)3citsrufe 373.

Kärnten, tDcttgefänge 179, £ieb bes

Derlaffenen 264, Dierseiler 265, tEans

49, Serfall bes üolfslicbes 387.

Kaifer rDilfjelm II. unb bas Dolfslieb

Kalabrien, Q;otcn![agen 105. [406.

Kanaba, £ieber 21. 166.

Kanonennamen 294.

Katalonien, Blinbe 74, cinscine £ieber

192. 220. 246, Katalonien gef)ört 3ur

mittelromanifdjen Dölfergruppc 175.

Ka^enmufifen 328.

Kaufafus, Sänger 66.

Kel)rücrs (Refrain) 14.

Kinberlieb 155. 162. 177.

Kinbesmörbcrin 84, ITtotio 211. 212.

Kirgifen (Karafirgifen), Sänger 188,

tEotenflagcn 120, 5ürftlid)es (Bcfdjenf

190, Ro6 unb Reiter 236.

Klagefraucn 97 ff.

Klangfülle bes Rufes 4.

Kloaret, geiftlid)e Sänger ber Bretagne

KobcII, Dialcftbi(i)ter 179. [87.180.

Koloniftcn oerpflansen £ieber 167.

K r f i f a , Sangesluft, Stegreifbid)tung 27,

€otenflagcn 105 ff., 165, tDetlgefänge

185, Radjelieber 188.

Kofeformcn (Diminutioa) 221. 223.

Kr ans. Singen um ben Kran3 177.

Kreta, Dolfslieb 176.

Kriege als öerbreitcr con £icbern 168.

Kriegslieber 344ff., bes Altertums 346.

347, bes lllittelaltcrs 347 ff., bes 15.

unb 16. 3a^5^^iinberts 352 ff., bes

30iäl)rigen Krieges unb ber neueren

Seit 362 ff., Seelenleben im Kriegslicbe

Kriegsrufe 345. [369.

Kucfud in ber DoIfsbid)tung 247 ff.

Kultur unb (Bcfang 21, Kulturoölfer

Kunft im Dolfsgefang 407. [404. fl.

Kutfdifelieb 318.

Ktjrie eleifon, Ruf 5.
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Cad)cn bcr naturoölfer 290.

Cafonicn, ^otcnflagen 115.

Canöfdjatt unö Dolfslicb 37. SOff.

£anösfned)te, Ctcöcrunö£}UTnor292ff.,

Spott 314 ff.,
Kriegslieöer 354, ITIarfd)'

lieber 354, ©röett 358.

£anöfturmntaTtn, Cic6 Dom 317.

£cbensf äl)igf eit öes DoUsIieöes 146ff.

Ccbcnspflan3en 253. 254.

Cegcnöe un5 (Be[d)id)tc 337.

£etten, Rufe 8.fl., ^odjseiten 185, £te6cr

200. 232. 233, £e^ter (Brufe 259, (5cfüf)Is»

leben 265, £}eimrocl) 270, tDaifenIteö 279.

£croalter, 3-( Dolfslieöforfdjer 168,

387. fl., 408. fl.

£iebesglü(f im Dolfslieöe 302.

£ieöeraustaufcf) öer üölfer 169ff.

£i tauer, Ruf 8, (Entftel)ung öer £ie6cr

17. 49, Sangesluft 22, Stegreiföidjtung

28, Sängerinnen 95. 149, iEotenflagen

112, £ieöer (dainos) 199. 233, lüaifen

im Dolfsliebe 232, £iebe 3um Pferöe

236. 238, Kucfud 248. 249, Pflansen

251. 253, t7eimtr)cf) 270, Solöatcnlieö

275. a., £iebe 3ur RTutter 277, IDaifen-

Hage 280, £^od)3eitsIicöer 374, flbfterben

öes litauifd)en üolfslieöes 391.

£uötDigsIieö 348.

£ügenlieöer 306, Sd) laroffenlanö 307,

rOctllügen 307.

£uti)er unö öas DoIfsUcö 160.

£ujus öer £anösfned}tc 318.

in ä ö d) e n als Solöat. Derbreitctcr öolfs»

Iteöftoff 216.

nrännergefangoereine, f^offnungen

unö (Enltäufc{)ungen 407.

inärd)enftimmung 219ff.

lUalaicn, Sangesfreuöc 24.

RTalbrougtjIicb 150, CDanöerungcn

176. 177, ob gefd)id)tlici)? 334.

IRanuel, Hülaus, Spottlieö 315.

ntarfdilieöer 353. 354. 369. 370.

ITIartinus, öer ijeiligc. S^\te unö (Be«

fange 156.

lUaffenfuggeftion öurd) £icöer 194.

ITIafurcn, £icöer 3, 3ed)erl)umor 299,

300.

in a j im i I i a n , Kaifer. Stifter öes fanös»

fnedjtsoröens 358.

ITIef)rft immiger Dolfsgcfang 408.409.

IRinnefang. Spuren 350. 357.

niinftrels, englifd)e Sänger 87.

niitfämpfer als £ieöerfänger 45.

Rtönd) auf öcm RTainc, Dolfsfänget 84.

291. fl.

ITTonö in öer DoIfsöid)tung 234.

ITIontenegrincr, (Befang beim tEan3c

31, tEotenflagen 117,

ITTorlad^en (in Dalmatien) tCotenflogen

118.

ITIos{ito = 3nöianer, £ieöer 63

RIpongotDe (IDeftafrifa). Spottlieöer

IRüIIerfpott 321. [311.

IRunöart unö öoltsöirfjtung 59ff.

niufifinftrumcntc, Dollsmäfeigc 151.

fl. 402.

ITTutt er liebe unö Kinöesliebc 274 ff.

lTti}ftifer, £ieöcr 194.

Ilad^gcfang, luftige Sd)n5rfel 309

llapoleon, im Dolfslieöe 313, plant

eine öoltslieöerfammlung 371.

narrentan3 im Dolfslieöe 324.

Itatur regt 3um (Befang an 44, als

niutter 225, 3uflud)t 3ur Ratur 258,

tErauer unö S^^iiöe öer Ratur 226 ff.

Raturfdjilöcrungen 42ff.

Raturrölfcr, Begriff 15, Sangesluft

22ff., ®eöäd)tnis 394.

Reiöl]art oon Reuental 80. 312.

Reue £ieöer 26.

Reufeelänöer (IRaoris) Sangesfreuöc

24, £iebeslieö 89, (Eotenflagcn 125.

Rieöeröeutfdje Spradje 60.

Riemals, Begriff 199.

Rormanöie, Sängerinnen 92, n)ett-

fingen 180, fangesfrof)e Seit 297. fl.,

gefd)id)tlid)e flnflänge 343, Kriegslieö

349.

Rorroegen, Dolfsgefang 60, tEotenflagc

100, n)ettgefänge 179.

©fterreid)ifd)c Dolfslieöerfammlung
406.

Optimismus unö DoIfsöid)tung 197 ff.,

Optimismus öer Arbeit 215, 5lud) 287,

R)eltauffaffung 300.

®rt öer (Entftetjung öes Dolfslieöes

40, 41.
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Palau=3n[eln,$augcsluft 25,nTäöd)en

als Dtd)tcrtnncn 89. 90. 197.

Partcilicöcr 333.

Pcrfer, ö:otcnnngen 120.

Pflan3cn ouf (Bräbcrn 205. 212.

PfIan3cntDcIt inöctDoIfsöi(i)tung205.

pijonograpf) als UTittel 3ur flufseid)-

nung Don üolfslicöcrn 407. fl.

pieötgrottafcft in Itcapcl 182.

Pilgerlteö 6. 157. 195. 209.

PoIitif(i)cr Ders öer tlcugricdjcn 36.

Polen ((Dbcr[d|Ie[tcn) , Sängerinnen 95,

£ieöer 203. 244. 256, ©efüljlsleben 262,

EjeimtDef) 269, 3ed)erlteb 299, ^ocf)3eits=

lieb 375.

P mm er
, 3-, Sorfd)cr unb Sammler beut=

fdier öolfslteber 4. H., 51. 387. 406. 408.

Portugiefen. Sangesfreubtgfcit 24,

Roman3e oom Sd)iffe Katl)artneta 36,

Blinbc 74, ITtäbdien als Sängerinnen

92. 94, rDcttgcfänge 185, üolfsroman»

3en 208 259, £iebcr 233. 275.

Preußen (alte), tCotenllagen 112, £io(i)=

Seitslieber 374.

ProDcnce, Sprad)e61, Sänger 86, 3er=

fall ber Dolfsbidjtung 389.

Ra(i)eIieber,Korfifal07. 108. 188. 341,

Basfen 110.

Rätfeifragen 183. 217. H.

Räubcrromantif 154, 339.

Red|tsgefüI)I im Dolfsliebe 206 ff.,

271 ff., Red)tsf)ilfe 271. fl.

Refrain
f.

KeI)roers.

Reistäufer, S(i)tDei3er Sölbner 352ff.

Reuter, Sölbner 3U Pferbe 355ff.

Reuterlieblein 357.

R!)apfoben, Berufsfänger 78.

Rittertum, £ieber bes finfcnbcn Rittcr=

tums 350ff.

Römer, tEotenflagen 99 ff., Kriegsruf

345, Spottiteber 314, Kricgslieber 347,

I)0(i|3eit 373. 380.

RofenIad)en 291.

Hosmarin 255.

R06 unb Reiter 236ff.

Ruf, erfte unb ältefte Sorm ber Die!)»

tung2ff.. Rufe ber Stra&enoerfäufer 3,

Ruf unb £ieb 12 ff.. Ruf als Urfern

aller £i)rif 158.

Böcfel, pji)d)oloyie öev üoItsöid)tuiig. 2.fluf!

Rumänen, (Eotenflagen 111, DoIfs=

ballaben 193. 237, £ieber 204. 205.

225. 229. 242, Rofe unb Reiter 239,

Baum 251, E}eimatgefüI)I 267, Slud)

288, Oolfspocfic 340.

Ruffen ((Bro6 = Ruffcn). Blinbe Sänger

75, Srauenlieber 89, Q:otenIIagen 112.

113, Spinnftuben 132. 143, (Debäd)tnis

148. 164, tDanberungen 167, ©etoalt

bes ®efanges 194, Qiotenfeftc 201. fl.,

treues Pferb 204. 238. 278, Ratur«

befeelung 224, ein3elne £ieber 233.

264. fl. 282, ^eimtoel) 269. 270, ge=

fd)id)tlid)e Überlieferungen 331. 333.

338, Ejo^eitslieber 376. 378. 382.386.fl.

Ruffen (Klein »Ruffen). Blinbe Sänger

(Kobsaren) 75. 187, ein3elne £icbcr

199. 203. 227. 230, Rofe unb Reiter

240, Dogelftimmen 249. fl., l7od)3eits=

lieber 376. fl.

Salsburger üerbanntc, £ieb 195.

Sangeseigenart, prooinsielle 58.

Sangesluft öer ITaturööIfer 21ff.

Sarbinien, Stegreifbid)tung 27, Blinbe

Dolfsfänger 72, tDettgcfängc 82. 184,

Sotenllagen 108.

Saüonarola, £iebcr für unb gegen

if)n 195.

Sd)enfe, ©efang in ber Sdjenfc 144.

Sd)iIIer unb öas üolfslieb 212. fl.

Sd}Iad)trufe 344 ff.

Sd)Iu6moraI 216. 217.

Sd)mer3, (Beroalt 226. 262.

Scf)neibcrfpott 320.

ScI)OttifcI|e öolfslieber 47, Blinbe Dolfs«

fänger 71, £)irten 82, Sängerinnen 92,

(Eotentlagen 103, (Befüljlslebcn 284,

bas rOeib üon Ufljers Brunn 274,

Barben 333. fl.

Sd)U)abenfrieg, Oeberlampf 327.

Sdjreiber, Spott auf bie Sdjreiber 319.

Sdjroälmer, ?Eän3e 146. 168.

Sdjtoalbenlieb, griedjifdies 155.

Sd)toebifcf|e Dolfslieber 37, S(f)n)ermut

52. 57, 3nfeIfd)rDeben 100. 396, £iebcr.

austaufd) 170 ff.,
lTTad)t bes (Defanges

189. 191, tEän3e 189.

Sdiroeiser Dolfsfänger 69, Dolfslieber

206. 350.

27
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Sdjtoeiäerfölbncr (Retsläufer) 352tf.

Sdjroert unö Pflug 215.

Sd) u)eftcr= unö Bruöerlicbc bei öen

Süöflaroen 281.

SdjxDtmmcrfage im Dolfslieöe 170.

Sdjrour bei ©ras unö Korn 224.

$cegefd)id)ten unö =Roman3cn 36.

Scemannslicöer 38.

Segensformeln am Sdjiuffe öcr Cicöcr

218.

Scnegambien, üoüsfänger 66. fl., 187.

Serben, üolfsgefang unö t)oIfsd)arafter

54, blinöe Sänger 75. 190, Sängerinnen

95, Sotenflagen 116, Ocöer 217. 218.

219. 226. 234. 290, Rofe unö Reiter

237, Königsfoljn Rtarfo 237. 239, Strafe

fUr Untreue 272. 273, IHutterfjerä 276,

Sd)a)efterliebc 282, gefdjidjtlidje Cieöer

332, (Enöc öes ©uslarcngefanges 394.

Sidingen, 5i^fltt3 öon, Dolfslieö 45.

Siebenbürger Sad)fen. Rlunöart 59,

Q:otcnflogen 101. 200, Bruöcrfd)aft unö

Sd)a)efterfd)aft 127, Spinnftubcn 137,

tErcue I}unöe 240, f^eimtoe!) 266. fl. 267,

IDaifenlieöer 279, (Befd)id)tlid)c Crinne«

rungen 342, ^od)3eiten 372.

Sicgeslieöcr 346ff.

Sirene. 5abeItDefen in öer t)oIfsöid)tung

öer Süöromanen 53.

S i 3 i I i e n. Blinöe Dolfsfänger 72, ?Coten=

flogen 109, rOettfingen 182ff.

Sfanöinaoier. (Blaube an ITaturgeifter

52. 187, tDettgefänge 179, (Bcfü{}Is=

leben 285.

Sloioenen. Blinöe 75, £icö eraustaufd)

173, Slud) 290.

SoIöatcnl)umor 291.

Solöatenlieöer (ogl. Kriegslieöer) 41

365 ff.

Sommerabenöe, öolfsgefangl43. 144.

Sonne im üolfslicöe 2o0ff.

So3iaIc5i^a9ef fluffaffung öer f03ialen

5rage u. öer Arbeit im Dolfslieöe 212ff.
Spanien. Blinöe D olfsfänger 73, Soten=

flogen 110, Romonsen 155. 193. 207,

Cieöcroustoufd) 171, Rlourifdjer (Ein=

flufe 176, Kinöerlicö DonlRombrü 177,

einselne £ieöer 229.259, üatcriiebc 278,

gefd)id^tlicf)c £icöer 332. 333, DoIfs=

fjclöen 341.

S p c n c e , Bolloöc von Sir potrid Spence

273.

S p i en e u t c, fafjrenöc im RXitteloIter 85ff

.

Spinnftuben 126, flrbcilsgemeinfdjaft

127. 129.

Spottlieöcr, RXunöort 59, fliter unö
üerbreitung 310, (5cfd)id)te 312, öer

Solöoten 313, IDirfung 326, auf ffic«

ujerbc 319ff.

S p r a d) e öes Dolfslieöes 59 ff. 63 (Sd)rift=

fprodje).

Spred)er, öcutfdje Dolfsfänger 78.

Stätten öes Dolfsgefonges 126 ff.

Stegreiföidjtung 27ff.

Steicrmorf. Dolfsgefang 94. 178. 303.

S t e r n e in öer DoIfsöid)lung 234. [304.

Stimmenteilung beim Dolfsgefongc

407 ff.

Störtebefcr, Seeräuber, üollslieö 41.

60. 338. 339.

Stoffe (Dauerfjoftigfeit) 152 ff.

Süljne im Dolfslieöe 207 ff.

Stjrjänen, £)od)3eitsIieö 377.

aonnfjäuferlieö 40. 207. 258

2an3, €ntftc!)ung öes Dolfslieöes beim

a:an3e 30ff., alte DoIfstän3c 401, Soten»

tan3 auf Korfifo 106.

(Eonslieöer. Satirifd}e Sonslieöer 327,

Reigen 162, Dcrfdjroinöen öer ^an3=

Sonsrufe 11. [lieöer 400.

Notaren. Blinöe Sänger 77, Rofe unö

Reiter 239.

{Efjeofrit, IDettgefänge 181.

Sicrfabel 156. 324.

(Ei er liebe in öer DoIfsöid)tung 235 ff.

(Eiroler Cieöer 39. 48. 328, IDälfdjtiroI

103, fiumor 301.

tEobler, £, fdjroeiserifdjcr DoIfsIieö=

forfd)cr 59. 327. B.
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Hus ttatur unb (Beiftcstoelt
Sammlung rDif[en[d)aftlid)=gemeinDer[tän6Iid)er

Darftellungen aus allen (ßcbieten öes IDiffens

3cöer Ban6 getj. llt. 1.—, in £cinu)an6 geb. ttt. 1.25

3n biefer Sammlung cr[d)ien Don (D. Bö^el:

Die 6eutfcl)e Oolfesfagc
(Bö. 262.)

Bietet 3um erftentnal eine oollftänöigc Überfidjt über öie reidjen

Sd)ä^c öer bcutfcfjenDoIfsfage, 6tc[es tief Derfd)ültcten ©ninöes öeutfd^er

flnfd)auungs« unb Denftoeifc, inöem es fie nad) einer allgemeinen (Ein=

leitung über iljr tDefen unö iljrc (Entfteljung nad) mijtfjifdjen Sagen, f)ifto=

rifd)en Sagen, Haturfagen, Sauber« unö Sdja^fagen, fagcnljaften DoIfs=

fitten unö l)umortftifd)en Sagen gruppiert öarftellt, um mit einer Über=
|td)t über öie (JJuenen öer öeutfd)en Dolfsfagen, öer lüüröigung ttjrcs

IDertes für unfer Dolf unö einer flufforöerung 3um Dollftänöigcn Sam=
mein öer Ijicr 3um tEeil nod) ungeI)oben liegenöen Sd)ä^c 3U fdjlie^en.

„ . .neben Dilniars nod) immer nidit überI)oltem Bud) über 6as bcutjdjc Dolfslieö
fönnte öeit Sdiülerrt Böcfels Büdjlein über bfe öeutjdje Dolfsfage 3ur Pflidjtleftüre gegeben
roerben. Illit Staunen roüröen öie Sdjüler lefen, toieoiel mi)tf)ologifd)es (5ut [id) in öie

Dolfsfage gerettet Ijat, toie grofee gefd!id)tlidie perfönliditeiten im üolfe fortleben, roie in

öen naturfagen, ben etljifdien unö religiöfen Sagen (Bolöjdiä^e öes Dolfsgemütes aufgei)äuf

t

finö. BödEel roeig £uft 3U madien, blefe Retd)tümer 3U ijeben." (Die tbartburg.)

„(Ein töftlidjer Sdiat), für beijen (Erljaltung öer Derfaffer mit begeijtcrnöer IDärme
eintritt, toirö uns i)ier in überfiditlidier Art unö IDeiie geboten. (Es ift ein roaiircr (Benu^,
öiefes für bas Dolf gefdiriebene Büd^Iein 3U lefen, für öie IDeiterforfdiung aber finö
roertüolle literarifdie Hnmerfungen beigefügt." (Bai^r. 3citfd}r. f. ReoIfdiultDCfen.)

Das 6euifd)e Dolfslieb. Über tDefen unö IDeröen öes öeutfdjen
Dolfsgefanges. üon Dr. 3. ü). Bruinter. 4. Auflage. Bö. 7.

I)anöelt oom IDefen unö UJeröen öes öeutfdjen Dolfsgefanges, unterriditet über öie
öeutfdje Dolfslieberpflege in öer ©egenroart, über IDefen unb Urfprung bes beutfdjeti
Dolfsgefanges, Stop unö Spielmann, (Befdiidite unö ITtäre, Ceben unb Ciebe. Die neue
Auflage ift oielfad) ceränöert unö oerbeffert.

„Das nad) furser Seit bereits in uierter umgearbeiteter unö oerbefferter Auflage
oorliegenöe Büdilein ift aus öer toarmen tteilnaljme an öen beften ©ütern unö am
innerften IDefen unferes Dolfes fjeraus gefdjrieben unö öarum gan3 bcfonöers geeignet,
nidit nur öas Derftänönis öejfen, roas Dolfslieö ift, fonöern audj öüs (BefQ!)I für bas,
mas es im Ceben bes Dolfes beöeutet, 3U roeden unö 3U förbern Durd) bie IPärme
unb ben Sd)n)ung öer öurd) 3alilreidie Proben glüdlid) belebten Darftellung, öie Reid)=
l)altigfeit öer mitgeteilten Proben toirb bas Büdilein aud) in feiner neuen, öurdigel)cuö
oerbefferten ffieftalt fid) 3al)lreidje Jreunöe ertoerben."

(Cefircrjcitung für fflft= unö rDcjtpreuften.)

minnefang. Die Ciebe im Cieöe öes öeutfd)en ITlittelaltcrs. Don
Dr. 3. ID. Bruinier. Bö. 404.

(Eine auf forgfältiger Derarbeitung öer moöernen 5orfd)ungscrgebniffe berufjenöe
üarftellung ber (Entroidlungsgefdjidjte ber altbeutfd)en Ciebeslieberöiditung non iijrcn

namenlofen Anfängen bis 3U il)ren legten Ausläufern, niobei oor allem, öem Beöürf=
nis öes moöernen Cefers entfpredienö, öie Diditer, öie nod) Ijeute gel)ört 3U lueröen
oeröienen, mit originalgetreuen Proben 3U IDort tommen.

Derlag oon B. (5. tEeubncr in Ccipjig unb Berlin

Bödel, Pfiidiologte b. Doltsöiditung



dus Xiainx unö (Bciftestoelt
3c5cr Banb gelj. VX. 1.—, in £cmu)on6 geb. IIT. 1.25

©cutfdjc Romantlf. (Eine Süsse oonprof. Dr. (Dsfar 5. IDnlsel.
2. aufläge. Bö. 232.

(Bibt com Stanöpunftc öer burd) bie neucjten 5or((iiungsergebni|fe »ölltg unige>

jtalteten Betrad^tungsroetje auf (Bruno eigener 5ori<Ilungeii bes Derfalfers in gebräugter,
tiarer 5orni ein Bilb jener (Epodie, tnsbefonbere ber jogonannton Sriiljroniantif, in bcren
lUittelpuntt Snebrid) Sdilegel unb Karoline jteljen, beren lPid)tigfeit für bas Berougt-
fein ber fjerfunft unferer rDid)tig(ten treibenben (Bebanten ftätibig tuödift, unb ble an
Reiei}tum ber (Bcfüljle, (Bebauten unb (Jrlebniffe oon feiner anberen übertroffen rolrb.

®cfdiid)tc 6cr öcutfdjen Ct^vil jclt (Elau^ius. Don Dr.

£}cinriiii Spiero. B6. 254.

(Bibt eine 3uiammenl)ängenbe, auf äjtljetitdier ffirunblage rutjenbe Sd^tlberung ber

(EnttoiJIungsgefdjicljte ber beutfd}eu £i)rit uon ilaubius über (Boeftje, bie Romantif, bcn
Realismus bis 3ur (Begentoart, mcldje bie größten unb feinften Itleifter uoll tjeruor-

treten läßt, unb »crfud^t bie Iprifdie 5orm gerabe ber in itjrcr (Einjaniteit jdjmer ju»

gänglidjen Didjter in iljror (Eigenart an ber l7anb u)oI)IgerDäl)Iter proben 3U anali)jieren.

©cfditdjtc 6cv öcutjdjcn Sraucnbidjtung f«it 1800. Don
Dr. l^cinrid) Spiero. lltit 3 Bilöttiffen auf 1 lEafel. Bö. 390.

Der Derfaffer lägt uns an ber allntäl)lid) fortfdireitenöen (Fnltoirflung ber beutfdjen

5rauenliteratur teilnel)nten, tnbem er bie Romantif unb bie Beftrebungen ber iung=
bcutjdicn Seit, ben Realismus in feinen uer[d}ieboiien Ifanblungcn unb bie aus ber fee=

liid}en unb f03ialen (Jmanjipatioii jid) ergebciibeDurd)jctiung ber Perfönlidifeit eingeljenb

beljanbelt unb cnblid) barlcgt, wie iKiniattuujt, Ballaöe unb Cprif ber füngiten 3eit

eine üerf)et6uiigsDoIIe Blüte am fünitlerijdjen Sdiaffen ber Jrauen bebcuten.

©OS Drama. Don (Dberlel)rer Dr. Bruno Buffe.

I. Don öcr flntifc 3um fransöfifdjen Klaffisistnus. lllit

3 flbbtiöungen. Bö. 287.

II. Don Derfailles bis IDeimar. Bö. 288.

(Bibt unter befonberer Berü(ffid)tigung ber ein3clnen Itleifterroerfe eine gebrängte
üavitelUing ber (Entmidlung bcs Dramas als litcrarifdie Kunjtform, im crltcn Banbe
non feinem cr|ten Auftreten in ber lycltliteratur bei ben (Orientalen unb (einer crften

Blüte bei bcn (Bried)en bis 3um elifabctl)anifdien, fpanifdien unö fran3Öiifdien flaffi»

fdjen Drama. 3m 3roeiten Banbe werben ber Ausgang bes fran3Öfifd)en Klaffisismus
in 5ranfreid) felbft roie im übrigen (Juropa, bie (£ntroirflung ber Komöbie bts 3um
Rütjrftüct, bie Hgd^folge lltolieres, bie (Entfteljung bcs bürgc'rlidien Dramas in (Eng=

lanb unb fein Übergreifen nadi öem Kontinent, fdilie^Iid) ausfütjrlid) ber beutfd)e

„Sturm unb Drang" unb bas aus ifjm ertoadjfcne beutfdie Drama beljanbclt.

Das 6eutfd)e Drama öcs neun3cf)nten 3al)rl)unöerts. 3n feiner

(EntiDi(iIung öargeftellt oon Prof. Dr. (Beorg IDiÜotDsIi. 4. Auflage.

ITtit einem Bilönis liebbels. Bö. 51.

Dos für bie Ifeuauflage forgfälttg burd)gejef)ene unb ergänste Bänbdjen gibt eine

umfoffenbe üar(tellung bes (Entmidlungsganges bcs moöernen beutfdjcn Dramas (unb

lUufitbramas) mit eingeljenber (If)arafteriiicrung ber niid)tigften Diditcrper(önlid)feiten

unb befonberer Berüctfid)tigung ber bvci 5attoren, beren jeaieilige Befdjaffcnljeit bie

(Bcftaltung bes Dramas bebingt, Kunftanfdiauung, Sdjaufpieltuuft unb publifum, unb

fudjt fo 3U einem tieferen üerftänbnis ber mobcrnen bramatifdien Didjtung beisutragen.

Das triieatcr. S(f)aufpiclf)aus unö Scijaufpielfunft »om gried)i=

frf)en Altertum bis auf öie (Begenroart. Don Dr. (It)riftian (Baeijöe.

2. Auflage, lllit 20 Abbilöungen. Bö. 230.

Das Bänbdien gibt eine entroirflungsgefdiiditlidic Darftellung ber Sdjaufpieltunft

unb bes tlljeaterbaues üom gried)ifdicn Droma über bas Spiel ber roanbernöcn IRimen
bes IRitlelalters unb ben ö;t)eaterbaii ber Renaiffance foroie bie Beftrebungen ber

Heuberin bis 3um mobernen „Jmprcfjionismus" unb ber Ijeutigen 31Iufionstunft, bie

es in il)ren gefdiid)tlid)cn unö pfi)dioIogi(dien Bcbingungen uerftänbltd) 3U madjen fudjt.

Süx bie Heuauflagc rourbe bas Bänbdjen forgfältig burd)gefel)en unö roefentlid) ergäu3t.

Dcrlog oon B.iB.tEcubner in Ceipjig un6 Berltn



aus Uatur uti6 (Betftesroelt
3e5cr Ban5 Qttj. m. \.~, in Ceimoanft geb. m. 1.25

Sljafcfpcare un6 feine Seit. Don Prof. Dr. €. Sicpcr.

2. Auflage. lUit 6 abbilbuiigcn. Bö. 185.

Das Bäitbcficn gibt eine 4tnfüf)rung tu SI)a!efpeare, inbem es 3unn<l)(t ein tieferes

Derftänöuis Jeiner IPerte nus öer Kenntnis 6er Seitoerliältnijfe roie bes Ccbens bes Oidjtcrs

3n gcroinnen fudit, fobann bie (Et)ronoIogie ber einseinen Dramen feitftellt, bie oerfctiic=

benen perioben feines btd)terifd)en Sdiaffens diaratterifiert unb enblld; eine (Befamtroür-

blgung Stjafcfpeares unb ber Eigenart unb etljlfdjen tDirtung feiner Dramen 3U enttoerfeu

unternimmt. 5ür bie lleuauflage roiirbe es forgfältig burdigefct)cn unb rerbeffert.

Sdjiller. Don Prof. Dr. {Efjeobalö Sieglet, mit 6cm Bilönis

Sd)iIIcrs Don Kügelgen in I^eliograoürc. 2. Auflage. Bö. 74.

(Bebad)t als eine (EinfüF)rung in bas Derftänbnis von Sctiillers IDerbegang unb
IDerfen, bef)anbelt bas Büdileln üor allem bie Dramen Sdiillers unb fein Ceben, baneben

aber aud) einjelne feiner Iprifdien ©ebidjte unb öle f)i!tori!d}en unb bie pl)lIofopf)ifd)en

Stubien als ein tDt(i)tiges (Blieb in ber Kette feiner (Entroictiung.

£effing. Von Dr. Cbriftopl] Sd)rcmpf. ITlit einem Bilönis

£effings. Bö. 403.

Das Bänbcfien entroirft ein Icbenbiges, allfeitig belld)tctes Bilb oon Ceffings eigen

gearteter perfönliditeit, tnbem es nadt) einer tnappen Darftellung feines äußeren unb
inneren (Entrolcflungsganges feine Sätigfeit unb BebeuUiiig als Diditer, ffielel)rter,

Krltifer, flttt)etiter, tlljeolog unb pt}ilofopl) elngeljenb beljanbelt unb 3um flbfdjluö

blefe Dlelfad) Derfdjlungenen S&i>in 3u einem l)armonifd)en ffiefamtbilb nereinigt.

5rie5rid) Hebbel unö feine Dramen. (Ein üerfud) oon Prof. Dr.

©sfarlDalscI. ITtit einem Bilönis Fjebbels. Bö. 408.

Das Dorliegcnbe Bänbdjen cntrolrfclt bas gefamte bramatifdie Sd^affen bes Diditcrs

aus feinen tijeoretifrfien Über3eugungen unb roürblgt ben menf(f)liiiien (Betjalt ber

tünftlerlfdien £eiftung, ber über alle lEf)eorle IjinaustDelft. (Einer lebenblgen farben=

retciien Darftellung Don fjebbels Heben unb perfönlld|feit unb einer umfaffenben Sctjib

berung ber IDeIt= unb Kunftanf(fiauung feiner 3elt folgt eine erf(!)öpfenbe Betra(t)tung

feiner Dramen, bie Dcrfaffer aus bem (Betft feiner 3elt I)erleltet, babei aber nie 3U 3eigcn

unterläßt, inie tjebbels Perfönlidifcit Im ffiegenfa^ 3u iljrer Umgebung eigene U)ege ging.

fjenrif 3bfen, Biörnfticrnc Björnfon unb ibte Seits

genoffen. Don Prof. Dr. Bernl)arö KaI)Ic. 2. Auflage, lllit

7 Bilöniffen auf 4 tEafeln. Bö. 193.

Sdillbert (Entroldlung unb (Eigenart ber aud| In Bilbntffen bargeftcllten größten
Diditer ITorroegens, Inbem fle elnerfeits aus ber befonberen Deranlagung rote ber 4nt=
rolcfluug bes norroeglfdjen Dolfes fjeraus 3U begreifen gefudjt, anbererfeits i[)r Sdjaffen
Im 3utammen{)ang mit ben fulturellen Strömungen ber 3tDelten ^älfte bes 19. 3Ql)r=
Ijunberts beljanbelt merben. 3u ber elngeljenben Bel)anblung 3bfens unb Björnfons
tritt Im Sdjlußtapitel ein Überblicf über bie bebeutenbften mltftrebcnbeirDldjter, 3onas
Cie, flley. Ktellanb, flmallc Stram, Arne (Barborg unb Knut tjamfun, fo ba^ bos
(5an3e fld) 3ugleldi 3U einem Bllb gelftlgen Cebens bes uns fo nafje fteljeuben nor=
toeglfdien Dolfes erroeltert.

(Berbart fjaupimann. Don Prof. Dr. (Emil Sulger = (Bcbing.
DTit einem Bilönis (Berljart t)ouptmanns. Bö. 283.

Beljanbelt nad) einer fnapp sufammenfaffenben Darlegung öer (Entröltflung bes

beutfdien Dramas im 19. Jaljrtiunöert forole bes beutfdien üaturalismus 3U (Enbe ber
80er 3al)re Ijauptmanns Dramen in fadilld) 3ufammengef)örlgen (Kruppen.

„(Es Ift ein« bdfle Aufgabe, Don bem Sctjaffen einer Perfönlidifeit, bie fo in bem
Streit ber öffentlldien Tllelnung ftel)t, role (Berl)art Ijauptmann, ein objeftiöcs Bilb
3U enttoerfcn. Um fo frcubiger Ift besljalb an3uerfennen, bafi bem üerfaffev bes I)ier

angeseigten Bänbdjens öle Cöfung biefer flufgabo trefflid) gelungen ift. ItTit Redjt
ging fein Streben bal)in, uldit foroofjl Kritif 3U üben, öie in maßöoller U)eife er an'
3urocnben frellld) nidjt unterläßt, als Diclmefjr öurd] eingel)enbe, liebeoollc flnaltifc

bes (Elnselroertes In öle (Bebantentoelt bes Dldjters elnsubringen unb fo bem Cefer 3um
DOlIen Derftänbnis ber IDerle 3u uerl^elfen." (J^euphUologtrcbc Blätter.)

Derlag Don B.(5.tEeubner in teipjtg unö Berlin



Scbrifteti von prof, Dr. Oskar Däbnbardt

T)(>lltM">f»C, }17(ir('{'><>tlhnrll ^^'** vielen gcidjmiiigrn ron €ridj Kuitlian unb^CUllU/tr- ^1 IUIU/<UUIIU/, bunten Silbern 0011 Karl mül) Im eiper. 2 Bänbe
in 2. Jluflage. ®cb. je ITI. 2.20.

,,<Es i)l ba5u angetan, Ciebc unb Perfiänbnis für unfere lierrlidje, fo alte unb bod; etwig

junge incirdjenTOelt 3u rprrfen unb ju pflegen. Darum gcijört bie porliegcnbe märd7enfamnilung
in jebe beutfdje Kinberftube, wo fie gewig ^reube unb 3"f'fl ermed'en aiirb, aber nidjt nur
borttiin, fonbern audj in bie beutfdie Sdjule, foa>oliI in bie Klafyen ber Jlbrfdjügen als audj in

bie unteren ©Ymnafialflaffeii, roo bie IHärdjen im beutfdjen Unterridjt, in ber l^anb eines ge=

fdjirften Cetirers, tiu^erft frnditbar gemadjt werben fönnen. 3'» w'r geijen nodj einen f'djritt

treiter: biefe Pätjnliarbtfdje Illärdjenfammlung unrb aud? für mandie erwadifcne Cefer eine

I^erjerfrifdjcnbe Ceftüre bilben." (^clffrfirlft für bcn beutfiQen glnfcrrfd^t.)

Z7aturgefd?td.7tltd)e Polfsmärd^on. ^.yufiigeinzaänben. xnitsiibem

pon <D. 5djrt)inbra3i)eim. (Scb. je lU. 2.'^0.

,,Die naturtniffenfdjaftlidien lUnrdjeu finb ganj befonbers gut baju angetan, eine gefunbe,
lebensugetrianbte pt^antaftc im Minbe 3U entmicfeln. Sie getjcn pon beni in ber itatur DorI]an;
benen öus, fiü^en fid; auf jene 8eobad;tung brr €igenliciten ber Ciere unb Pögel unb bringen
beren IPelt bcm £)erjen bcs Kinbes nat^e. 5ie entl^altcn eine poetifdje Cöfung fo mandjer etplg

befietjenber Rcitfel ber Sdjöpfung, eine Cöfung, wie fic bie naioe Dcnfungsart bes Oolfes in jcbem
Canbe finbet." (9(Ux5bnxQet ^cifuno.)

ZTatiirfagen. €ine Saminlmuj iiatur^eiitenber Sao,en,

imrd^en, fabeln unb ttcgenben. ISI'/ortJÄ «X.^k.Ä'!^;
ß. 5. jeilberg, Q\ ßad'man, in. f^iecfe, W. f^natjuf, 8. 3I9, K. Krolin, Jl. pon Cöunis of ITlcnor,

<S. polipfa, €. KonasSflaref, St. gbjtarsfi unb anberen.

Sanb I: Sagen 3um Illten (Eefiament. (Sei;. IH. 8.— , in Ceinroanb geb. ITl. ^0.50.
Sanb II: Sagen 3um Ileuen Ccf^ament. ©ei). Hl. 8.— , in Ceinroanb geb. MI. \0.50.
Sanb III: üierfaaen. Ceil I. ®eb. m. J5.— , in Ceinmanb geb. tTl. 18.— . Sanb IV :

lierfagen. Seil II. ©et], m. 8.— , in Ceinroanb geb. 111. ^0.50. Sanb V: pflan3en =

fagen. [Jn üorbercitung.]

,, . . . €in großangelegter plan, ber uns wertPoUe Sd;ät5e aus ber ©efdjidjte bes Ilatur;

gefüljls unb ber llaturerfcnntnis in fritifd)cr Cejtform perfprid)t. Sdjon ber I. Sanb 3eigt 3ur

©enüge, ba| man es l^ier mit einer 2Irbeit pon l]ol]em IPerte 3U tun bat. ... (Es bebarf feiner

genauen Erörterung, um 3U bctpcifen, meldje reidjcn IPerte l^ier ber ©eijiesgel'djiditc ber ITlenfdj;

i^eit ertpadifcn, bann insbefonbere aud; ber ©efdjidite ber Ilaturbetradjtung unb ber llaturmiffeni

fd)affen. €benfo fd)öpfen fölferpfydiologie unb KeIigionsgcfd)id)ie aus biefeni Iferfe. . . .

(Es gibt ni. (£. tpenigc fo intereffantr (L^ueUenbüdjer 3ur ®efd)idite ber alten unb älteren Hatur;
betradjtung roie biefe frttifdie Sammlung." (Affgemeines ä£itcraf«r6faff.)

S>d}Wänfe aus aller IVeW. mit 52 Ilbbilbungen. ©ebunbenm. 3-
,,T>as Südjiein ift eine l)er3crfreuenbe Ccftüre, lier3crquid'enb aud) für bie Jllten, bie ftd)

^en jugenbfrifdjcn Sinn für bie unperfünftelte C>oIfstümIid)feit beroatirt unb an liarmlofem
Sd)er3 it)re .Jreube Ijaben ; bie flotten Silber pafjen präditig 3U bcm l^citeren 3"l]<i'i<?'"

(jmfi^rift für bas ^pmnnfl'ttn'efen.)

^eimatflänge aus beutfd?en (Bauen, äu aCtf"'U;"Tote^r;
(Engels, 3" fünfllerifdjem Umfdjlag gel), je in. 2—, in Ceinroanb geb. je ITl, 2.60.

I. 2lus Jllarfd) unb J)eibe. llieberbeutfdje ©ebid)te unb €r3til)[ungen. 2. lluflag».
II. 2Ius Hebenflur unb IPalbesgninb. inittelbcutfd)e ©cbid)te unb (Er3ät)Iungen.

III. Jius £jod)Ianb unb Sd)neegebirg. (Dberbeutfd)e ©ebid)te unb i£rjäl)Iungen.

,,i£s ifJ ein red)tes Uolfsbud) unb fann unb tpirb mitl)elfen, ein neues Sanb iier3ujlellen

3tr>ifd)en ben oft nod) burd) bie »Eigenart getrennten Stämmen ©ermaniens; bie (Eigenart foll

bleiben; fie perleil)t ber ©efamtl)eit eine unbercd)enbare Stärfe; aber bie räumlid) ®efd)iebenen
erfahren t)ier poneinanber, trie fic im Denfen unb €mpfinben bod) 3ufamniengci)örL'n als Kinber
einer tTluttcr. (Es ift meifl ,I)ausbad'cnf' ,bäucrlidi;' pocfie, bie uns tiier geboten mirb , aber

,ferngefunb', in bcn Kreiferi eiitftanben , bie unfcrc ,JItt..rf'enrcitrr' unb ,Sd)arffd)üt5cn' fieUen

unb bie — bas nidit 3U pergcffen — aud) in bie Reil)en ber ,Ritter pom ©cifte' immer wieber

frifd)es Slnt bringen." (^ä(S)flf(()e ^(^ufseitutig.)
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Schriften von profcffor Dr« Oshar ^circ

Unfere 211utterfprad?e, it^r IPer^en unb \\^x IPefen.
8., cetbeffertc Jluflagc. 3" Ccititranb geb. Ji 2.80.

,,, . . (Eine große Summe gelelirtcr llrbeit ijl Ijicr in fo fldtet, einfadjer unb anregcnbcr
IPcife bargelegt, iia^ es audj bem Caien nidjt uiel mül^e fojlet, fid; bic tt)id;tig(}en (Ergebniffc

ber beutfdjen Spracl7forfdjung an3ueignen. . . . nomenflicf) aber mödjten wir bas Bud^ jebeni

teljrer empfetjlcn; er anrb großen (Scroinn baraus jictjcn, unb bte Sdjülcr a'erbcn es feinem
?prad)Untcrrid)t abfül]len, bnß er über bie trorfene ßeibc ber gptt'öl)nliii)en (Sraninidtif tiinaus

in frtfdje blumige (Sefilbe gewanbcrt ift." ($i^tt)cljerlf(^cs (^vangefifi^es ^d^utHatt.)

Unfere Zriunbarten, il]r IPcrben iinb it]r IPefen. ©eb.j^s.-
,,5o reid; unb jugleid) allgemrinuerftänblidj i^ ber a'eilfdjidjtige, 3uni Ceil fdja'ierige,

aber immer banfbare Stoff trot)! nodj nidjt betjanbelt worben, jebenfaUs nirgenbs fo gefdjniiid's

poU, fo befeclt, mit fo piel 5inn für bas unmittelbare Cebcn unb baljer fo anregenb. 3*^/ 9^=

rabeju seitgenuiß muß man bies 8udj nennen. Venn aus ber Pcraditung, mit ber man bercinft

bie niunbarten abjutun liebte, ift eine noch immer fieigcnbe f^odjfdjä^ung unb Beuorjugung
geirorben; im Satjbau, in ber ITortwahl, in ber Bilberprägung." (^eficrinanns ^ottatsQ.)

5lftl]etif ber beUt)d?en Sprad^e. 5., ^erbefferte Jluflage. ©eb. Jl 5 -
,,I)a6 id) es nur gleldj mit einem ITorte fage: id} fenne fein Budj über bie beutfdje

Sprad)e, bas mir fo gefallen t;ätte als biefe neuejJe (Sabt bes bereits burdj bie trcfflidjftcn IPerfe

um unfere IjerrliAe ITlutterfpradje t)o<i?'"rbienten Derfaffers; idj fenne fein 8ud;, bas in fo

gefdjirfter If eife bem Bebürfnis nnd) reditem Cerficinbnis unb frinftnniger Ifürbigung unferes

ebelficn <5utes entjegenfäme unb fo geeignet wäre, jebem, wer es aud? fei, tjerjlidie €uft an biefem
(Sute unb warme Ciebe 3u ifjm 5U ertperfen," (^eitfi^rift fix >cn ^tnif(f)tn '^nUxxl^t.)

DeUtfd^e Sprad)= unb Stilklire. 3., oerbefferte Auflage. <?eb.^2.20
„Seine JJufgabe tjat ber Perfaffer in gcrabeju rorfrefflidjer IPeife gelöft.,, I)as Budj

l^at ben großen Dorjug por anbern äl^nlidjer JJrt, i>a% es nidjt bas (Sefül]I ber (Hbe erwecft,

fonbern pon ber erfJen bis 5ur legten Seite interefftert. . . . Den jroeiten (Teil bes Bud7es
bilbet eine ausgejeidjnete ,StiIIelTve', in ber burdj ,Hegel unb Porbilb' gewirft werben foU.

Sdjon allein biefe ,DorbiIber' follten einen peranlaffen , fid; bas Bud) an3ufd7affen, . . .

Des Derfaffers IDunfd;, ix.^^ bas Bud) f^dj redjt piele ireunbe erwerben möge, wirb otjne

gweifel in (Erfüllung geljen." (fl5etnf|f(^e ^fätter.)

2nufterbei(piele ber beutfd^en 5tillet]re. ^. a„fi. ©»b. .« -.30
„3" 80 Kegeln unb Beifpielen werben fur3 unb fnapp alle jene Stilgefege beljanbclt,

gegen bie ber Sdjüler — unb nidjt nur biefer — am Ijäufigften perjiößt. Itarum bildet bas
Büdjlein eine banfcnswcrtc (£rgän3ung bes fleinen Hegelbud^s über bie bcutfdje Red7tfd)rcibung,

unb es foUte in ber Bibliotljef feines Sdiülers felilcn.'' (^fätUx (nx '^Q^. ^i^ufwefcn.)

ZlTufterftücfe beutfd^er profa 5iir Stilbllbung unb 5ur

"C>elel]rUnC^. ,^., permelirte Auflage. 3n Ceinwanb geb. Jl 1.80.

,, . . . (Ein Bud), bem man pielc pcrnänftige Benußer a'ünfdjen muß . . . €ine befdjeibene
Sammlung wie bie porliegenbc, bie burd) bebeutcnben 3"']'il' an3ieljt unb burd) fur3e ^tn=
t<utungen auf bas IPefentlidje ber barftellenben Kunjl beu Sefer einlcibt, über bie So^ni bes
(?ele|enen nad;3ubenfen, ifl uns erwünfd;t." (pos tiUxaxifi)t jfi^P.)

Sd^rift: unb Bud^mefen in alter unb neuer geit.
^{^^Zt:

mit 37 Jlbbilbungen. (2tus Katur unb ©eifteswclt.) &i), t^.

,,nr'eife Ijat es perftanben, biefe Illaterie in anregenber populärer ^ofm 3" bcl^anbeln,

fo i)a% audj ber £aie ein flares Bilb pon ber Sntwirflung berfelben bis auf bie (Gegenwart
erl)ält. IPir fönnen bas IVcrfdjen, wcldjcs am Sdjiuß einen fcljr reidjen £iteraturnad]wcis
bietet, nur angelegentlidjfl empfct)Ien. gal)lreid;e gute SejtiUuftrationen erljöt^en nod) ben
VOtrt." (^^nfp^cge.)

Die beutfd?en Polfsftämme unb Canbfd7aften. ?f;,fu,",^:^j7^u

29 JJbbilbungen im Cejt unb auf \r> üafeln. (JJus Hatur unb (Peijlestt'elt, ^b. [(>.)

,,I)as <?an3e bietet eine furj gcbrängte Canbesfunbe bes Deutfdjen K'idjes. 3" f'areü,

fräftigen Stridjen werben bie ein3elnen beutfdjen £anbfd;aften ge3eid)nct unb inmiitcii biefcs

Bilbes bie perfdjiebenen beutfdjen Stämme in il]rer €igcnart unb iljrer burd) ben Boben be=

bingten €ntwidlung gcfd)ilbert." (Jeuffr^e ^rl»c.)
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Dcriag von B. (5. tEcubncr in £ctp3ig unö Berlin

Die neuere 6eutfd)e Ct)rif. Don Prof. Dr. pijilipp IDitfop. 2 Böe. 8.

I. Bö. (1910): Don Srieörid) uon Spee bis t^ölöerlin. [VIII u. 466 S.]

II. Bö. (1913): Don Hooalis bis Cilicncron. [VIII u. ?80 S.] (Be^. je

m. 5.—, geb. je ITT. 6.—
„ . Sdion öte(e fur3e Probe be3eiigt, öafe IDitfops tPerf nldit öte rein pI){IoIo9ifdi=Iiterar'

gef(iiid)tlid)cn Arbeiten um eine neue ärocfenI)eit Dcrmefjrt, (onöcrn öafe man in feinem Bud)
eine (Bcjdiidjtc öer £i)rif 3U begrüben i)at, tneldje mit etnbringlid)em 5eingefüf)l öie (Entroidlung

bcr öeutfdfen Iijrifdjen üiditung on äftfjettfdien unb fulturellen Kriterien mifet..."
(•frankfurter Zeitung.)

„...Dies tDerf i|t als eine ber bebeutenbjten (Erjcijeinungen bes neuen 3af)ri!iinöerts auf
Iiterarf)iftorifdiem (Bebtet an3ufel)en. Die Art feiner Beljanblung ift neu unö öurdiaus gelungen.
Der Derfaffer erftrebtc roeber eine äufeerlidic glcidimäfeige ©bjeftioität öen Didftern gegenüber,

nocti roar flnijäufung plfilologifdien Kleinframs fein 3tel. Dielmcl}r fudjte er jidi in öen (Beift

iebes £i)rifers einsuleben, feine Cuft 3U atmen, fid) in feine 3n' unb llmroelt 3U oerfe^en, um
fo erft ein tiefes unö perfönlidies Derftänönts für ben Didjter, roie für feine lüerfc 3U getoinnen.

Diefe (Einfüljlung , in öer öer f7iftoriter einen fdjöpferifdjen flft ü0ll3iel)t, ift bei tDitfop rool)!

reftlos erfüllt. (Er gibt leine bcr üblidien £iferaturgefdiiditen, fein Stil ift fern aller gelefjrten

(Erodenljeit " (Das titcrarifche Dcutfeh-Örterrcieh.)

<Boü, (Semüt unb tDeJt. (Boett)es Selbftjcugniffc über feine Stellung

3ur Religion unö 3U rcligiöS'fird)lid)en Silagen. Don (Bei). Rat D. Dr. tEljeoö.

Do gel. 4. aufläge. (Bei). Rt. 4.—
„IDem öaran liegt, bog bie roafjre (Einfidit in (Boettjes IDefen unö Art, öas edite unö redjte

Derftänönis unferes Dlditcrfürftcn immer mefjr gewonnen unö öie (Erfenntnis feiner (Bröfee

immer flarer, fid)erer unb inniger roeröe, öer roirb es mit Iebi)after 5reube begrüßen, ba^ bie

Dorliegenöe Sdjrift in neuer Auflage erfd)ienen ift Das gcfamte gciftige unb fo3iaIe Ceben
unferes Dolfcs roirö aus Dogeis [diönem tDerte reidien (Bcroinn 3iet)en, namentlid) aber ift öer

5reunb unö Dcrefjrer (Boetijes öem Derfaffer für feine müIjcDolIe unö felb(tIofe Arbeit 3U
roärmftem Dant oerpfliditet

" (Zeftfchrtft für den dcutfehen llnterrfcht.)

ffioetljc unb Me 5eutfd)e Spradie. (Befrönte preisfd)rtft öes flllge=

meinen ücutfd)cn Sprad)Dereins. Don Dr. (Beorg Raufd). (Beb. RT. 3.60.

„(Eine grünölidje Auslefe Don (Boetijes ffieöanlen über öen 3ufammcnl)ang öer Spradje mit
6em Seelenleben öes lUenfdien, über öie (Erfdioinungen öer öeutfd)en Spradje in fd)riftlidier

ober münblid)er üarftellung foroie über frembfpradilidje Stuöien. Dem (Boetljefreunb bietet

öie preisfdirift eine roertöoUe tjanöljabe 3U neuer Beobadjtung ; öem Deutfdjen Spradjnereln
erbringt fie ben Beroeis, ba^ feine ffirunöfäße öurd) öen Sprad)genius (Boetijes mit fldjerem

ffiefüljlsurteil Dorgealjnt unö gebilligt roeröen. Unter ben 3al)lreid)en (Boetl)eftubien öer (begtn'

roart eine öer beöeutenöften, öurd) grünölidien Sorfdjergeijt unb jid)eren Süljrerblicf gleid) aus»
ge3eidinet.'' (titerarirches echo.)

Unfere Pflanjen, iljre natncnscrflärung un6 ll>re Stellung In
6er tnt)ti)Olo9ie un6 im OoHsoberglouben. Don Dr. Srans
Söl)ns. 4. Auflage. Rlit Bud)f(i)mu(f oon 3- 5- <Eiffar3. 3n Ccintoanö

geb. Rl. 3.—
tDer an unferer pflansenroelt ein ettpas mel}r als oberfläd)lidies 3«i<rcff« nimmt, roirb

-in Söljns Büdjlein eine überrafdjcnbe (Ergönsung feiner Stubien finben, roeldje non öen Blumen
3Ut Seele öes Doltes unö feiner Spradje fül)rt. 3" r«"!!* anregenöem tlone roeröen l)ier öie

bcutfdien tlamen bcr befannteren Pflan3en erläutert unb babei mandje ITtär unb mand|es Kultur'

furiojum beriditet. Das eigenartige Bud), bas fomit in gefälliger 5orm Botanlf, pijilologic,

Kulturgefd)idite unö DoUsfunbe roie Dcrfdjicbene Blumen 3U einem bunten Strauß oereinigt,

ift eine fefjr erfreulldie (Erfdjeinung, bie roir unfercn Cefern roarm empfeljlen wollen.

(Dcutrchc Hlpenzeitung.)

tOort un6 Sinn. Begriffsujonölungen in öer öeutfd)cn Sprad)c. Don
Dr. Sran3 Söl)ns. [IV u. 149 S.] 8. 1911. (Beb. RT. 2.—

„ Söl)ns beljerrfdit bie Dorl)anöene Citeratur, er benü^t bie 3al)lreid!en U)örterbüd)cr

bis 3U ben neueften irfdjeinungen. Daneben oerarbeitet er in fein Bud) langjäljrige felbft=

ftänbige Sommlungen. Reid)» Belegftellen roerben gegeben. IDie Söljns es Dcrfte^t, uns ein

anfdiaulidjes Bilb bes £ebens feines IDortes 3U geben, 3etgt feine Ausfüljrung über Palatium
mit feinen Ableitungen Pfal3, palaft, Palais. Drei Kulturftufen 3iel)en mit biefcn brci IDörtcrn

an uns oorüber mit einem f^ereinragen fremben, überroiegenben (Etnfluffes in unferc l)cimifdie

Kultur. So roie Ijler oerfteljt es Söljns in ben meiften 5ällen, mit ber TOortgefdjidite ein

Stüd Kulturgetd)idite 3U 3eigcn. Aus biefem (Brunbe fann Dor allem aud) ber Eeljrer öes

Deutfdien mit Sötjns' Bud|e feinen Sdjülern reidje Beletjrung geben.
(Südweftdeutrchc 6chulblätter.)



Dcriag von B. (5. €eubner in £eip3ig un6 Berlin

über tDefcn unb 3lclc feer Dolfsfunfec. — Über oergIeid)en6e
Sitten, unb Hed)tsgefd)id)te. Don fl. Dieterid) unö I7. Ufener.
[67 $.] gr. 8. 1902. (Bei). IK. 1.80

Dietcridj utn|direibt öie Doltsfunbe als öie lütffeufdioft, öie Denfen unb (Blauben, Sitte

unö Sage öes mcnidien offne Kultur unb unter öer Kultur beljanbelt. (Er bejtfmmt 6as Der»
I)Qltnts öer Dolfsfunöe 3U pfjilologte unö (Bejdiidite unb tDet|t auf öie großen (Erfolge t)in, öie

öie Dergleidjenöe Doltstunöc bereits erslelt Ijat, unö rDeId)c Aufgaben ifir nodj für öie 3ufunft
beuoriteljen.

Ufener erörtert fürs Aufgabe unö inetljoöe öer genannten gefdiidjtlieiien Dis3tplin unb
gibt bann in einem Überblitf über öie 3ugenbgenoifenjd)aften bei (Briedien, 3talifern unö
namentlid) üeutfdjen ein Beifpicl öafür, loie öurd) öie genauere Kenntnis Ijeimifdier, unmittelbar
3U beobaditenöer Derljältiiiffe abgeriffene, an jid) unDerftönölidie Iladjridjten aus öem Altertum
£eben unö Derftänönis erijalten.

ntutter <Zr6e. (Ein üerfud) über Dolfsreligion. Don flibredjt Dieterid).
2. flufl. [VI unö 138 S.] gr. 8. 1913. (Bei). ITt. 3.60, geb. m. 4.—

„Dies in Kür3e öer 3iil)alt öes gro&3Ügigen Bud|es, öas natürlid) audj nebenljer eine

ITleuge roertooller I)inrDeife unö Anöeutungen gibt. Aber feine Beöeutung liegt ni(i)t in öcn
ein3elnen (Ertenntniffen, öie es geroinnt, jonöern in öer Anfdiauung, oonöer es getragen ift.

. . . 3n I)ieteri<})s legten Arbeiten finöen mir öas tonfequente Beftreben, öie alte Dolfsreligion

felbft tuieöer 3U gcroinnen, unö .ITtutter (Eröe' fül)rt geraöe3U 3U öem, roas roir mijtljologie 3U
nennen pflegten, 3urücf, erfüllt es aber mit neuem 3nl)alt öurd) befonnene Antoenöung öer

oergleidjenöen ITtetlioöe." (DcutTche t.{teraturzeftung.)

Sommertag. Don fl. Dieterid). 1905. mit 3 Rbb. im 5[ejt unö auf
1 lafel. (Bei). ITt. 1.—

Der Derfaffer 3etgt, toie öas, „roas einft in öcutlidien, roenn mon roill, rol)eu 5ormen
als I)eilige t^anölung öes gan3en Dolfes begangen roarö, nun ein lieblidjes Kinöerfeft gerooröen

ift, öas öie mädjtigen geljeimnisoollen 3auberriten öer 3eugung unö 5rucf|tbarteit im fröf)lid}en

Spiel öer Kleinen lieblid) oerfdileiernö beroal)rt Ijat." (Er seigt, öag nidjt nur bei unferen
germanifdjen Dorfal)ren, jonöern audj im Altertum gleidje ffiebräudie bejtanöen Ijaben.

(Beburt, fjodjjelt unb VLob. Beiträge 3ur t)ergleid)enöen Dolfsfunöe.

Don (E. Samter. 1910. ©ef). ITT. 6.-, geb. IH. 7.50
Das Bud), ein Beitrag 3ur „oergleidjenben Dolfsfunöe" im Sinne non A. Dieterid), be-

Ijanbelt öie Derfdjiebenartigen Bräudje unb Riten, öie fid) bei allen Dölfern primitioer Kultur»
(tufen Dor allem an bie roiditigjten (Ereigniffe bes Cebens, an (Beburt, I^odiseit unö tloö an»
fnüpfen, unö jud)t öie Beöeutung öiefer Riten öurd) genauere Unterfudiungen unö Dergleid)un»
gen im ein3etnen 3u ei mittein. Dabei rocröen neben moöerncn Dolfsbräudjen unö öen Bräudjen
öer „IXoturoölter" insbejonöere 3al)lreid!e Riten öer (Briedjen unö Römer beljanöelt.

arbeit unb Rlitjtlimus. Don Karl Büd)er. 4., neubearbeitetc fluf=

läge. IHit 26 Hbbilöungen auf 14 {Tafeln. [XI u. 476 S.] gr. 8. 1909.
(Bef). m. 7.-, geb. IIT. 8.—

„ . . . (Eine feljr intereffante Stuöic, öie überall neue tPegc einfdjlägt; fie gibt öer Ratio»
nalöfonomie, öer Antljropologie, öer Äft()etif, öer pjtjdjologie eine 5ülle neuer (Befidftspuntte
unö neuer Aufgaben. Sie eröffnet Ausbilde auf eine (Enttoidlungsgejdiidjte öer Arbeit nod)
öer p(t)d|opl)t)|ifdiert Seite, kie Don öer Rationalötonomie über ber öfonomifd)en Seite bisljer

all3ufcl)r über|et)en toorben ijt; nidjt minöer eröffnet fie Ausblirfe auf öie (Entroidlungsgefdiic^te
ber poejie unb IlTujit, im Derein mit öem ?Ean3 unö öer mimifdjen Darfteilung: auf öie (Ent=

n)idlungsgefd)idite öes Spiels unö öer (Ersicljung fällt menigftens ein Seitcnblid. Diclleidjt

roirö fie jidj and) für öie (Entroidlungsgefdjidite öer Sprad)e frudfibar crmeifen. . .
."

(fr. pauiren in den preubirchen Jahrbüchern.)
I?eUifd}e Blätter für Dolfsfunöe. Begrünöet con H. Strad, f)eraus=

gegeben im Auftrage öer Dereinigung für Dolfsfunöe Don K. J)elm. (Bef)cftct.

Bö. 1. (1902) m. 7.50. — Bö. 11. (1903) (nebft Seitfdjriftenfdiau) IR. 11.60. — Bö. 111.

(1904) (nebft 3eitfdiriftenfdiau) Rl. 12.20. - Bö. IV. (1905) RT. 6.-. - Bb. V. (1906) RI. 6.40.~ Bb. VI. (1907) IR. 6.40. — Bö. VII. (1908) Rl. 5.60. — Bö. VIII. (1909) IR. 5.60. — Bö. IX.
(1910) m. 5.60. -- Bö. X. (1911) m. 5.80. — Bö. XI. (1912) Ejeft 1 IR. 2.80, l^eft 2/3 RT. 4.80.

Die „tjeffijdien Blätter für Dolfsfunöe erfdjeinen in 3tDanglofen I^eftcn in einer
Stärfe Dou ettoa 16 Drudbogen fälirHdi. Sie roollen fotool)! öer (Erforfdiung öes Dolfslebens
in f}e(fen unb feinen Radjbargebieten ölcnen, als aud) öie allgemeinen Probleme öer Dolfsfunöe
erörtern unö ifjrer £öfung näljer füljren. 3nsbe(onöere ijt öermeitere Ausbau öer Dolfsfunöe als
IDiffenfdiaft eines il)rer f^aupt3iele. 3u9leid) aber möd|ten fie öas 3ntere[fe für bas Dolfsieben unb
für bie fragen, öie es uns ftellt, in roeitere Kreife tragen. Die Seitjdirift luirö über öen engeren
Kreis öes I^effenlanöes allen Sreunöen unö Sorfdiern auf öem (Bebiete öer Dolfsfunöe toertDoll fein.



^^^^ $d)lcfiett$ ^^^^^
t)olfe$tümUd)e ÜberUeferungen
Sammlungen unb Stubicn bcr $d)Iefi[d)en (Befellfdiaft für üolfsfunbe,

begrünbct oon 5i^i^öi^i<i)üogt, l)crausgegebcn oon n;i)eoborSicbs

Sdjieftfdje Sagen
Don Kül)nau

1. iEeil: Spuft: un6 fficfpenftcrfagcn. 111. Seil : 3aubcr=,tDun6cr: u.$d)o^--

(Bcl). 111.8.—, geb. 111.9.— fagctt.lllitl flbb.(Bt1.ln.I2.-,gb.l3.-

^. Seil: <IIbcn=, Dömoncn: unb IV. (Eeil: Sadircgiytcr 3um(5cfamt:
(Ecufel|ogcn. (Del). Hl. 10.—, geb. rocrh mit titeraturs, (Drts= unö Per=

m. 11.— fonenocrs. (Bei). 111.5.—
,
geb. 111.6.—

„Die üorfiditige fritildje flustoal)! öer Sagen, bie alles UtijUDerläfügc, flusge|dimüdtc ausfonöevt,

oerleil)! bcm Sagcnbud)e nidit nur rotjtcn|diaftlid)en Ü)ert als lautere (Quelle ed)ten alten

(Butes, {onöern roaljrt aud) 6cn fdilidjten tlon ber Doltsüberlieferungen, öem gerabe öieje <Er>

3äliluiigen il)r anljcimelnöes lüejeu oerbanlen. .
." ()Mittefl. d. Schief. eefeUrcb. f. Volhskunde.)

„...3n bas oielgängige Cabtjrintb ber Saqcnüberlicferung Sdjlejtens bringt ber ueuefte Banö
oon Kul)nau in oortrefflidicr TOeife £idit unb (Drönung Wir itaunen über bin unget)euren

Reiditum an foldjen Sputjagcn, beren flufseidinung, 5orm unb Sidjtung für anbere lanbfdiaft.

lidje Sammlungen oorbilblid) genannt rocrben muö-" (frankfurter Zeitung.)

Sitte, Braud) unb Oollisglaube in Sd)lejien

Don poul Dred)sler

1. {Teil, mit Bud]|cf)mucf von nt.lDis= II. (Ecil. Hut Bud]fd)muif oon (Ellen

licenus. ®el). m. 5.20, geb.lll. 6.- Siebs. (Bei). IH. 5.20, geb. HI. 6.—

„ . . . nid)t nur ein reid^es unb fajt burdjnjeg bebeutcnbes niaferial tritt uns tjier entgegen,

Jonbern mir geroinnen aus ber ganseu Darjtellung ben (Elnbrud, ba^ Dredjsler roirlltd) am
Icbenöen üolte geforjdjt unb gelernt l)at. Unb bas ift für uns bei bem 3u|ammenbrudi aller

ürabitioncn bie't)auptfad)e: Ijeute mu6 geborgen roerben, roas nodi ju bergen ift, benn morgen
fd)on ijt es üielleldit 3u fpät." (Schweizer Hrcbiv für Tolhshunde.)

Die fd^lefifd^en tDeiI)nad)t$fpiele

Don Srtcöndj Oogt

mit Bud)fcf)mu(f oon m, IDisliccnus fotoie oicr (Bruppenbilöcrn

ber Ba^öorter lDeiI)na(f)tsfpicIe. (Bei), m. 5.20, geb. m. 6.—

Der erjte Banb mit ifriebrid) Dogts Sdilejifdjen lUeif)naditsipieIen ift ein llleifterftürf

fritifdjer unö litcrarl)iitori|dfer 5orjd)ung. (Eine fdiioer übev|el)bare lllannigfaltigteit ber ffie=

jtaltungen, in eine ITtenge oon Abarten, inifd)ungen uiib Brudijtücten scrfplittert, ift öurdj

bie gcfd}ulte f^anö eines {jeroorragenben (Bermaniftcn auf Derl)ältnismä6ig toenige (5runb=

formen 3urücfgefül)Vt, in forgfältiger JEeytbearbeitung uorgelegt unb 3U einem feffcliiben Bilöe

bes fd)lejijdicn Doltsjpiels ausgenu^t. (Js ift bem Derfaffer oor3Üglic^ gelungen, öes jpröben

Stoffes i7erv 3U merben " (titerarifches Zentralblatt.)
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